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ERSTE ABTEILUNa.-

TEXTE UND UBERSETZUNGEN.

Drei Begrabnisgesaiige Narsais.

iCritische Ausgabe im AnscMuE an den NacUaB K. Mackes und Ubersetzung

von

P. Materiius Wolff 0, S. B.

Dor am 9. September 1916 zu Siegburg bei Bonn verstorbene

Professor I)r. Karl Macke Mnterliefi ein ziemlicb nmfangreicbes

syrisch-lateiniscbes Manuskript: Narsetis Syri Nestoriani carmina

quae supersunt e codicihus manuscriptis primus syriace edi-

dit, latuie vertit, annotationihus instruxit Carolus Macke.

Ein Datum triigt diese Arbeit niebt; da aber Macke gelegentlicb nocb

ZDM& 1874 anfubrt, ist sie jedenfalls niclit vor 1875 entstandenb

Warum diese Carmina niebt im Drnck ersebienen, konnte ich niebt

erfabren. Macke erzablte mir einmal bei einem Besucb in Siegburg,

dab er nocb mebrere Yeroffentlicbnngen aus dem Syriseben beabsicb-

tige 2, dab aber andere Arbeiten ibm keine Zeit dazu lieben. Vielleicbt

wollte er aucb an der lateiniscben Ubersetzung und am Apparat nocb

feilen und yerbessern. Hier begegnen uns namlicb versebiedene Liicken,

aucb Zusiitze und Yerbesserungen aus spaterer Zeit und von anderer

Hand 3. Das Manuskript umfabt acht Nummern:

1. Carmen de mysteriis ecclesiae et de haptismo. Anfang; p/su

^ ^ ^is-soioiJoD. Das Lied zablt 620 Yerse.

2. Lux ortus Christi Anfang: saojoi. Es umfabt zwolf

Stropben mit je vier Yersen.

3. Laus sit hono. Anfang: 10 Stropben zu

je zwei Yersen.

4. Capitulum insepultura unkmuiusque. Anfang: ^***^io «or

14 Stropben zu je aebt Yersen.

1 Im Jalire 1882, als Macke die ^'Hymnen aus dem Zweistromeland“ herausgab,

arbeitete er jedenfalls nooli an den Carmma Narsetis-, vgi. Vorrede S. XIII.

2 Von Macke waren ersebienen : Syrische Lieder gnostiselien Ursprungs. Etnc

Studio iiber die apohryplien syrischen Thomasaeten. Tubinger TheoL Quartajcbnft,

56. Jahrg. 1874, 1—70; Symnen aus dem Zioeistromeland. Dichtungen des hi JSJpnrem

des Syrers, Mainz 1882; Ephrems des Syrers, SymnencyUus von Tod und Teufel-,

„Gottesminne“, 3, Jabrg. 1905.
. j-

3 Die Handschrift wurde mir von den Erben Mackes, insbesondere dutch die

Bemiihungen seines Sohwiegersohnes, des Herm Oberlehrers Dr. Jos. Schoenen-

b erg in Aachen in liebenswiirdiger Weise iiberlassen.

Obibns Chiustianus, Neue Serie XII, 1



2 Wolff

5. Cajntulum in sejjulhira %mmscuiusque. Anfang: ^q, ^ A
;^oi>s(u»a vAa?. 36 Stroplien zu je zwei Ycrseii.

6. Cqpitulum in sepultiira mulierum, Anfang: ?*!oa ^ iaii. ;^!sSo^A

;ioo!> 33 Stroplien zn je zwei Versen.

7. Fragment eines Scliolion zu Num. 6, 3. Anfang;

Yier Zeilen.

8. Oratio ante praefationem in trilus missis Nestorianorum. An-
fang: Yier Zeilen.

Zu don Carmina 4—6, den ?acixaj3, bemerkt Macke, sic seien ^itypis

omnino nondum vulgata^K Das traffiir die Zeit, da Macke schrieb,

zu. Seitber sind dieselben aber mebrmals im Druck veroffentliclit

worden, und zwar in:

1. jaftsa, Mauuel de Fiete, von P. Paul Bedjan G. M.
Paris, 1, Aufi. 1886; 2. Aufl. 1893, B. gil)t die beiden carmina 4 und
5 (capiiulum in sepultiira uniiiscuiusque) K

2. ^jaio ^**SaCja ia*a« Mosul,
Druckerei der Dominikaner 1907.

3. A**a ;^aiaa!^a gt. Josepbsdruckerei im Kloster Mana-
nam (Malabar-Ritus) 1882.

4. ^ i^id^ka icssbiaa, TJrmiae^ Typis Missionis Arcliiepiscopi

Cantuarensis 1900.

Diese in Europa wenig bekannten Ausgaben dienen rein praktisclien
Zwecken; wissenscliaftlichen Wert baben sie nicbt. Dock gebe icli

der Yollstkndigkeit balber im Apparat die abweicbenden Lesarten
derselben.

Der Syrise be Text der Carmina stamint nacb einer Angabe
Mackes aus einer von dem Syrer P. Jos. Gr Uriel in Bom genommenen
Abscbiift eines Codex Vaticanus^, Deider erfabren wir aber nirgends,
welcber Codex Vaticamis gemeint ist. Es kommen wobl nur die Codd.
Vat. Syr. 61, Vat. Syr. 308 und Borg. Syr. 12 in Betracbt^. Die
Kollation laRt es aber als unwabrscheinlicb erkennen, dafi eine dieser
Hss. als Yorlage gedient babe, vielpaebr wird P. Guriel seinen Text
einer anderen Hs., etwa im Privatbesitze eines in Bom anwesend o-e-

wesenen Orientaloii, entnoramen baben.

^Das dritte Carmen, capitulum in sepuUura niuU&rum, findet sicb

1 In der 2. Auli., S. 667f. gibt B. noch einen
- Nur das carmen de mystenis eccksiae et de iaptismo wurde einer Haudschriffc

za Mosul entnommeu.
3 Der Hocliwurdigste Herr Abt von Selieyern, Hr. Simon Landersdorfer

hatfce, noch als Professor an S. Anselmo zu Eom, die grohe Gute, das Manuskripfc
Mackes mifc diesen drei Hss. zu vergleiclien und niir die abweicbenden Lesarten mit-
zutmlen. DaLir mochte ich S. Gnaden auch an dieser Stelle den gebiilirenden Dank
abstatten. (tiber B 89 s, unten.)



3Drei Begrabnisgesange Narsais.

aiiBerdom nocli im Berliner Ms. Orient fol 1200, Bl. 120'*’—121’’

b

Bci dor Kollationiermig dor Hs. Macke mit dem Berliner Ms.2 ei-gab

es sicli, dab lotztcros anbor eiiiigen kloineron Abweicliungen ein Melir

Yon zolm Stroplien entliillt. Diese sind siclier urspriinglicli, denn sie

ergiLiizen den Text solir gliicklicli, dor olme sie als liickonliaft ersclieint.

Barum logo icli fiir das dritte Carmen den Berliner Text der Ansgabe
zugrundc.

Dieses dritte Carmen verriit eine grofie Vertrautheit mit der

78. Homilie des lieiligen Johannes Chrysostomus iiher das Matthans-

EvangeliumS, indem • Narsai ganz wie Chrysostomus das 01 in den

Dampen der zelin Jnngfrauen von den Werken der Barmherzigkeit

erklart. Da Chrysostomus gut 100 Jahre vor Narsai lebte und seine

Werko zur Zeit des Msibeners schon weiter bekannt sein konnten, so

ist eine Beeinflussung des letzteren durch den heiligen Erzhischof von

Konstantinopel immerhin mnglich, ja es ware dcnkhar, dab die Schriftcn

des Chrysostomus an den Schulen zu Edessa und Nisibis haufige Yer-

wendung fanden. Violleiclit wiirde es sich der Muhe verlohnen, auch

in don iibrigen Liodern Narsais Chrysostomus-Erinnerungen aufzuspilren

und so den Einfiub der Schule von Antiochia auf die von Nisibis fest-

zustellen

Von den drei Liedern, deren Text wir im folgenden bieton, ist

das erste aus siebensilbigen Zeilcn aufgebaut. Je vier Zeden bilden

eine Strophe, zwei Strophen ein tpoirdpLov, von Macke mit „JEle-

sponsum“ (Antistrophe) wiedergegeben. Die beiden anderen Lieder

haben zwiilfsilbige Zeilcn, von denen je zwei eine Strophe bilden. „In

1 B. Sachau, Verzeichnis der syrischen Handschriften der Kotiifflichen Biblio-

theJc zu Berlin, Erste Abteilung, Berlin 1899, S. 185—187. Nacli den Angaben Sachaus

enfchalt diese Hs. ein Begrabnis-Eitual ordo defunctorum und zwar

hauptsachlich fiir Priester, Diakone und Bonnen. Bl. ll?*^—120’’ geben verscMedene

namlich:

a) Abschnitte in Strophen von je zwei (zwolfsilbigen) Zeilen;

b) faaoA: Abschnitte in Strophen von je vier (siebensilbigen) Zeilcn.

„Die Hs. ist geschrieben vermutlich in der Gegend von Urmia, zur Zeit des Patri-

archen Elias und des Bischofs 'Abhdiso' von Taron und Urmia, und vollendet A. Gr.

1925 = 1614, den 4. Mai an einem Mittwoch."

2 Diese besorgte in liebenswiirdigster Weise Herr Prof. A. Eiicker (Munster

i. W.), dem ich sowohl fiir diese Miihewaitung wie noch fiir manche andere wertvolle

Mitteilung auoh hier danke.

3 ffomilm LXXVni, al LXXIX, MPGr. 68, 711 f.; Bibliotheh der Kircheii-

vdter, 27, Ed., Kempten und Miinchen 1916, S. 84—88.

^ Tiber Narsais Leben und die Schule von Nisibis vgl. A. Baums tark, G-escli.

d. syr. Literatur, Bonn 1922, S. I09ff.j E. Duval, Ba litterature stjriaque^, Paris

1907, S. 346 ff,

1 *



4 Wolff

Ms carminibus" sagt Macke, „praesertim in prime, Narses poctam

elegantissimum se exliibet.“

Die Siglen bedeuten:

B 12 = Borg. Syr. 12 (fol. 64—67 carmen fob 67 f. carmen II"”*).

B 89 = Borg. Syr. 89 (fol. 159 von carmen I"”* die beiden orsten

Zeilen, fol. 89 von carmen 11"’** Zeile 2).

V 61 = Vat. Syr. 61 (fol. 55—57 carmen I"’", fol. 58 f. carmen II"”*,

fol. 60 f. carmen III"”*).

Y 308 = Vat Syr. 308 (fol. 45 f. carmen I"”*, fol. 47 f. carmen II"’”

fol. 49 f. carmen III"”*).

M == Handsebrift Macke.

a = .*13 iSuii? Urmiae 1900 (das Ritual der anglikanisclien

rciawcnsa * rditubo cnLcca.i v>y*T=>

pdsocu ood )a.tn 1.

Kllxo if- rdsoiak ¥ .=3cyi».t K'A^aA^^<’

cr^cni ^'50

* coioocu r^Aix'sa rcl\ K'icruaoo ^ ^cncxsxAx nClatior.

V r^TicrtJ.i if vyri' ^liiiiaaLO

1—3 feblen in B 12.

1 statt oAr&a bat b iSa\a; daun als Rubrik i-aais i^»ati3
,

d. h. mit

dem Vortrag von je vier (Verseii): jedesmal vier Verse sollen zu einer

Strophe vereinigt werdeu.

2 Vor Jsa**o*3o scliickt b voraus ;*ias..

3 feblt in a; b o7u**a oa*\i3 JaoiboA ^ooi, oiol .Jl:

5 uan fehlt in m. u.fts3 feblt in ab.

6 m joSisotto. m
!) B 12 V 61 V 308 abm ^iaoao.
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Mission, S. 51—53 roclits carmen S. 51—54 links carmen

S. 64— 5(> carmen 2Z“’'5.

1) = Ma^iuel lie PiHv von P. Botljan 0. M. Paris

1886 (S. 420 f. carmen 2'*^*^, vS. 422 f. carmen 21“’”) and 1893

(S. 654-65G, 667—659),

d = iios\ Mosul 1907 (das Eitual der Dominikaner, S. 71—73

carmen S. 107— 110 carmen 222“’”).

in = vA*.a Mananam 1882 (Ritual des Malabar-Ritus,

S. 128—133 carmen 2“’”, S. 123—128 carmen 22“’”).

Br. = Lexicon Syriacim auctore Oarolo Brockelmann, Berlin 1895.

Bi*. CtI’. == SyriscJie Qrammatili mit Paradigmen, usw. von Carl

Brockelmann. 3. Anti. Berlin 1912.

Hold. = Kiirzgefa^te Syrische Grammatik von T lieodor Noldeke.

2. Aufl. Leipzig 1898.

I. Abschnitt [beim Begrabnis] irgend jemandes.

Gopriesen sei, auf dessen Ruf die Toten ersteben * iind

bei der Auferstebung umkleidet werden mit Herrlicbkeit.

Briider

1. Vor jenem Tage werden sicbtbar *

(Wiederkole die Verse)

die Zeicken, die voransgesagt nnser Erloser 5i< und erfiillt

wird alles, was geschrieben steht, es wird namlick still

stehn die Erde in ibrem Laufe;

der Sonne Strablen werden verdunkeln, sb und der Mond
wird sein Licbt nicbt mebr zeigen, und die Sterne werden

fallen wie Blatter, ^ und der Lauf der Licbter bort auf.

Das Lied weist die Form des kircUliolien Offiziuins auf. yJl2 ist die Anrede des

den Pliesuka Voiiesenden an die ganze Versammlung und zugleicL die Einleitung zu

der Bifcte um den Segen: •Jtto fba (mhe domne benedicere). Diese Bitte -wird als formel-

liaft festes Textelement auoli an die Melirzalil der „Bruder“ im Singular gericMet.

Bedj an teilt den Segenswunsoli nait: die ganze Yersamxalung spricBt: „Ohristus moge

segnen die Sanger und die Zuliorer in der Giite seiner Gnade auf ewig. Amen.“
• Obwohl die beiden Verse der Uberscbriffc (Z. 2 u. 3) ein anderes Metruni als die

Verse der Stroplien baben, werden wir sie docb dem Narsai zuerkennen naus.sen.

Denn in ibnen findet Str. I, 1 007 seine Erklarung.

4 ykM2 ist als Plur. v*Z2 zu lesen, vgl. b.

5—11 vgL Mark. 13, 24, 25.

12 ;jsajao7 (Baunistark, Qesch.d.syr.Lit S.lll), St. ist die Wecbselstropbe,

gr. xpoTCcScpiov. Je zwei Stropben des Liedes geboren zusammen. Vgl. b zu Zeile 1

(syr. Text).
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rifh\.^s>>co

.TSk 3!^ Kllibax. K'^olxM.f ^ OQa *1 .'IQJ.'I ^x4X»\ 2.

V risJQoil."! pd2v\iaj,i caa.j»cv!^ ^ ^ aaiii^exjL

.joa.io ^ K'^AiOaxAx.T cotw r<!jjLijS39 * rdikjxji.f 0Q2*.'ti% ouAva^

V K'TkCnii crA rclSuxtna ^ caljJ^ >lx. ^5»

rcfirvAavOD

r^cxxij r<j£ai3L:t opicncu ^ ,co<teo.tJQ.'i K'-tcncu.i r€:yxix2cs 3.

V OOD r«ll*A\sa rdoia.*! cioajS^ ^ nSlLAn mjjui.i ^osAa * am
pclAa ^ cnVilji^^ can r^cvwixin.l ^ r<'A\a,3Tt ,oa\ r<'JS3a4>.2sk h\,A

V rc'iuaw ^ ctxs aju.ivtxt.i ^ K'^jjO.ax^ »oft\ r€iCsaa:i

r^bf^£k2km

rCS^Hooo * cn^Ctoi.T r6jc3(\x. r<ll*>oH rsliOA.l rCL^rJ' 4.

•:• \sk. ^ cfA ^ix.ixi50 * rcA.i

r^o ^ Klii-iK' r^lixla * ^^^aol’Lo r<\

V .^oorajAiocox j^AvSTiiLa trfA^cvjso

^V2k^cn

=4^ *_aoa.i(CLSiuiJE-=s r<l*'bcLxiQ ’{c ^ ocoAxirD rd^k-iKA 5.

V TCiniciSi Ax3 :4c ^uSa^Hrcd ^coi -la.

ni''mS^o :¥ aax=3^a lik. reA\ti>aaA :4c Isk-iso In
•;• r£l:kiaAi^.Tt rirdsj r<!Lak.<a\ :ic ^j&stsa r«djl>i.T

1 ifr,aiojr feUt an der Spitze der einzelnen Stroplien immer in B 12 b m
4 m

jwAXio feblt in V 01, ist aber am Bande beigeschrieben.
5 B 12 u\xno.

8 B 12 bat am Anfang des letzten Verses der Strophe sebr undeutlich oo/.

12 b ^osa.

14 B 12 V 61 V 306 a

19/20 m ;!ie^ A**,a ilaodhkXo.



Drei Begrabiiisgesiiuge Narsais. 7

Gegenstroplie.

2. Es erliebon sicli tausende von Ordnnngen '.i: der himmlisclien

Gewalten, indoiu sie iliro Maclit,st(illuugon oinnelinioii,

iim vorzubereiten [die Handlmig] des Konigs der Holie.

Es offnet das Tor des Firmaments ^ Ohristus der Herr der

Herrlicbkeit; * und plbtzlicb erstraElt seine Offenbarmig ^

nnd verdunkelt die Gestirne.

Gegenstropbe.

8. Wenn man es vergleicbt mit dem Licbt von friilier,

wird das Licbt der Sonne zur Finsternis, nnd im Ver-

gleicb mit der Scbnelbgkeit seines Entstehens wird das

Leucbten des Blitzes langsam sein.

Es gibt keinen Vergleicb mit der Grobe worin seine

Offenbarung sich kundtnt, * nocb etwas Ahnlicbes der

Herrlicbkeit, * in der er von den Engeln getragen wird.

Gegenstropbe.

4. Tausende von Versammlungen der Geister * verkiinden

den Euhm seiner Erbabenbeit, sic und die Serapbim, die

obne Zabl sind, ^ singen ibm „beilig“ von alien Enden. Un-

aussprecbbcb sind ibre Worte ^ fiir irdiscbe Zungen, ^ und

nicbt kbnnen die Sterblicben vernebmen ^ die Melodien

ibrer Lobgesange.

Gegenstropbe.

5. Sie erscbiittern die Erde mit ibren Stimmen * und den

Himmel mit ibren Posaunen, * wenn sie eilen zu den vier

Enden ^ um zu verkiinden die Botscbaft des Heils.

.

Der Klang der Horner macbt erbeben ^ die Erde, wegen

ibrer Bewobner, ^ und die furcbtbaren Posaunen erregen *

Bestiirzung im Herzen der Gezeicbneten.

4 paratiOf apparatus. Die himmlischen G-ewalten ei’kennen and fuMen

die Kraft, die ilinen innewolmt, mit der sie die Handlung, d. h. das Brsclieinen des

Erlosers beim Weltende vorbereitew sollen.

15 von der Wurzel Etpa. = emporgehoben, getragen werden.

21 ifesiaia = Stimme, Gesang. St. (neubebr.) Hi. ertdnen lassen, singen
j
aram.

Lieblicbkeit, Gesang (vgl. 'PW).
, , „ „ ,

25/26 vgl. Mattb. 24, 31 xal iictauvibuortv toui; IxXextoix; aotoS ^x xdiv Tsaoa-

pmv avefjtcuv G«oa

27 St. aacs* wobnen, ansiedeln, oixoo|ji,lvY).
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* coisa r<Uuxsa ^ oiu.ivs^ ^aooliA ^ AiA 6.

V r<*f -‘V n ^ ocrojLxia oral .tSk.

rsfjjoOrao rdax^.t r^u coauii ^ rdLriSin Jzi crA .jjutsa

V r<ll'VA) coi r^a,jji233 * AlssoAvisa r£li.i 5

r^irvA3.0D

>!' rdsuxA^kjD rciakt.*! r^laJlia.i cnA^aAl rcL.iiK' »ODaia.To 7 .

V r:^a\!^.T K'i^A4»<^ aIa) ’i' r^lA>Cvi CTa\ ^jkX..'TJa:='36

^ X^ksttL* k'^sHjc* ^ rS'Axv-M.-ia oars ^

V f^Avlllori's Kilo * rr^ACswA** r<f'^>Vsia».toQ .
lO

r^AvaAOD

^ r<l2fc.T[rdrj orta Jtw.i rtflatii cal * col r^CiAjca pdra'i K'i.tcoa 8.

:• >caCVacx^ ca=> - * cajjoox. A\<\ai ^Vu-l p<1.'»3.i

3«£ rdi-wOT ^ ,„_ivjuJt.i * oA^:i|jaa cajuj >ix. ocn

V r^iiSiSir^cs r<flxi>l!rax. caAvaai.n kIjasax. is

K'^TvSkAcn

aal^K'.t ocai rclaiii^Q r£ll«oA * rt'o*,^ coiAio caa 9.

V rclsolora r<'A\p£'.i cuocn * rdil2h,a

* caiA\^ Aifc. cnd\xxfiQaaa * Ca.*ta cvasic

»> cnjjactra caa ^ coa aldru^K'.i 20

K'irviwakCD

* coJLxi-a j3V«MO ngll,x.»> t^^o^rC'.T rcfocn rdi 10.

2 V 61 V 308, a b m jusia. 7 m opi*ij*a. 9 a m c7fi^iL*a.

12 B 12 V 61 V 308 a b m oo^S (fur im 2. Verse). 13 m fioo.

18 in ;^«as!ftcs (fiir ^icSoia), 19 b oaaso. m



9Drei Begrabnisgesange Narsais.

Gegenstroplie.

G. IJber alle diese nun erhaben ist Christus, der Herr der

Herrlicbkeit, da sie mit ihren Stimmen ibm zurufen:

jjlieilig ist unser Konig, der Sieger !“

5 Es tragt der Eiirst der Engel ^ das lebensvolle Zeicben des

Kreuzes, * und in unsagbarer Herrlicbkeit ^ zeigt er es

vor den Bescbauern.

Gegenstropbe.

7. Seine Siegestropbaen eilen voraus der Ankunft des

10 Konigs, der am Kreuze gesiegt bat, * und beilig preisen

ibn die Geister fiir die Scbmabungen der Gottlosen.

Es angstigen sicb bei dem Anblick * die Stamme des Hauses

Israel * und in scbmerzvollen Tbnen * erbeben sie die

Stimmen des Klagens.

15 Gegenstropbe.

8. In groi^er Herrlicbkeit zeigt er ^ das Zeicben, daran er

auf Erden gelitten, ^ wenn sie die Grol^e seiner Herrlicbkeit

seben, * so angstigen sicb die, die ibn kreuzigten.

Mit seinem Zeicben wird er erboben ^1= unser Erstling

20 von den Geistern, * und es verkiinden den Huhm seiner

Herrlicbkeit * die Himmliscben und die Irdiscben.

Gegenstropbe.

9. In seiner Hatur erscbeint er ^ den Geistern und den kdrper-

licben Wesen, * er, der in die Wolken aufgenommen ist, *

25 er ist’s, der kommt bei der Yollendung.

Engel verkiindeten im voraus * bei seiner Himmelfabrt

sein Erscbeinen, daE in derselben Gestalt, in der er

aufgenommen ward, * er aucb kommen werde in grol^er

Herrlicbkeit.

30 Gegenstropbe.

10.

Hicbt ist’s eigen der Gottbeit, ^ zu kommen und zu geben

11 Scliinalitiiig, St. sclmialieii; (vgl. aberneuliebr. schreien; aram,

Gescbrei).

19 vgl. iKor. 15,20 ttitap'/t Tuiv xexoip.Y)[Aeva)V.

31 If. Strophe 10 offenbart Narsai als Nestorianer. Uenn es liegt ibr die Ansiclit

zu Grande, dafi in Christas zwei Personen sind. Nach IsTarsai bewegt sich nur der

Mensch Christas von Ort zu Ort, wahrend der mit diesem Mensohen moralisch, d. h.
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%* rd.\^\ax.o pciJU.i Ann.i * - o .u.t r^^rc^f

3fc r^i^rcd rc'-iAxK' * h\^r£xxix f<'^o^r<li Avjti

V ya^ rClljiJKart' K'ixiso Oco r<ll».3

pjfiriiiAco

i^.tMSOO * r?i»>Ck‘i c«!SQA- rc'^jja * pdaox. rcd.i p<'A>Av4J*«i H- 5

•* k_^o®A4^<a.fiD nia TMusiCt 5^ Kilixisai oosa

rcfCUiSsOO * fCbira A\(to3.Ta 4jj.i .t^ ^ r<'awi%»3 rdai rC'i.icQS

V pclak-irsf:! r^ofiiA rCia.aco ^ * co^uA oA

f^'S^aLSkCo

)aA(Xxoct * rdiA^oi r<*'‘ia.A-iL.x.3 :«c rs^Hkpdljsa ^Mi3 ^ ^iBii»!%iii«iO 1 2/ 1 10

V rcStawaa.-t r<iia rciiao ^ ^ ocnuiOAxac.

* (d^so.uCM.'T r<'A\-*i4>r<' rdai-xi^ Kliirdljso.i pdc-i ja^yao

V Aad\.i pdwipcd ^ .txiS^ tdiilM.i rciiiiaa

r<'i\A<^^on

* aU AoAx.i * rdsi-ind wdaM oA 13. 15

V crr30.2w. t^Avisja c\A:ik rdi.i >^ rdi.'loA^i crA .Tik

* AcLxjLn pi'A^ciiaA * cnA .raoDisa pdiijj.f nAjD

<• TQ.ir^’.f ,cno.TL.-f r<fJjLi5».T * rdlaxcui oA .xaaAx .1^

21-10, 3 fehlen in b. 1 ^5^: y 61 V 308 ooj;

m oat m ;»\,Sox. 3 B 12 a m nach >i, Y 61 ^^*2
(rot angemerkt).

5 opes, ;tsMs: b

7 }o*tieo : ni }exteo.

8 B 1 2 a b m 6t^ottxS dudSxj),

11 ;.oh (unverstandlich; viell. Schreibfebler)
: Y 61 Y 308 a b m

16 ad:.: B 12 Y 61 Y 308 a b m acod».

17 B 12 b Y 61 Y 308
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in ihrer Natur; * korperlicli ist, der kommt um zu ricliten, ^

der einpfangt das Gericlit mid die Mackt.

Niclit ist’s der Gottheit natiirlich, * dafi von Ort zu Ort
sie wandert, * der Wilie ist’s allein, der wandert, * das

.5 Wort, die Gottheit mit dem Korper [verbunden],

Gegenstrophe.

11. Das Medersteigen, das keine Wanderung ist, kommt mit
ihm herab aus der Hohe, t- und in ihm erneiiert er die

verniinftigen [Gescbopfe], und priift dabei ihre Werke.
10 In groJSem Glanz erscheint er, wenn er aufleuchtet wie

ein Blitz, und wenn er seinen Anbhck zeigt von den
Bnden bis zu den Enden der Erde.

Gegenstrophe.

12. Es rufen die Fiirsten der Engel ^ mit ihren geistigen Trom-
15 peten, * und wenn ihre Trompeten verklingen, * ertont

das Horn der Auferstehung.

Ertbnen lafit der Fiirst der Engel * als letztes das Florn

der Auferstehung, ^ und mit furchtbaren Worten befiehlt

er * der Erde, dafi sie gebare die Toten.

20 Gegenstrophe.

13. Es qualen Schmerzen die Erde, ^ dait) sie gebaren soil Korper

anstatt der Saaten, ^ w^enn der Befehl sie zwingt, * dafi

sich nicht [langer] kriimmen die Toten in ihrem SchoBe.

Eine furchtbare Stimme treibt ihn zur Eile^ ^ den Tod, den

25 Herrscher der Unterwelt, * indem sie Eechenschaft fordert

von ihm ^ iiber die Zahl der Adamskinder.

durcli den Willen verbundene Logos allgegenwiirtig ist. Von diesem Logos bewegt

sich hochstens der Wille, insofern dieser die Ortsveranderungen des Menschen Christus

mitwill. (Das ist wohl der Grund, warum Bedjan im Manuel de piete diese Strophe

ausgelassen hat.) Ebenso scheint Strophe 11 a die Allgegenwart des Logos im Gegen-

satz za dem Wandern des Menschen anzudeuten. s. Hergenrother-Kirsch,
Handh. d. allgem. KirchengescMchte, 1. Bd. (Freiburg, 1911) S. 547 if,

;
Simar, Lehr-

hueh d. Dogmatili^, 1. Bd. (Freiburg 1899) S. 449 f.

31 der vorigen Seite eig. essentia, das Wesen (ts*.: existentia, Br. Lex.

9, a), bezeichnet schon bei Ephr. die gottliche Wesenheit, die Gottheit.

21 Sind die dolores parturientis. Als parturiens wird die Erde gedacht,

wenn sich bei der Auferstehung die Graber offnen.

23 oAn: das Ms ist schwer zu lesen: oAa oder oAi; man konnte an die hookende

Stellung der Leichen im Grabe denken (oflo, St. jla, inclinavit, curvavit', oSa, St. Jla,

se inclinavit). Die LA geht auf csd, mansiij ist viell. oatfl zu lesen?
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Q.iAJ * r<isO.'!<TJ cn=> ArdSk rdio * Acuara pdckjfiso rdiiAi^ rd\ 14.

V ^rdox. rdxisa rdaA^ * )a4Xl5«.*i rdin

^ *!£\Aa i\ iî hi. cvm. I'd

V caiaw ^ rdoLOkai. rd'fcii.^sA * crai rdaAJ.'aJ.T Oco

rdsaAcxi-

10

JtllAk.t rdoAfio^

^isaiik.1 oalUi.i oruA^a * rdA-aaaaAo rdiCteordl vs^iaJ rdiXAjGxt

V ^'sard

pd\ .acv^Ck ^jJLaj.i ^ ^aiwo vk^cncv (XA.^'ia)

V

*jrd

* rd^O^djaarj >ir).f rdlJkA v>^ rdia^ rdi 1.

V rd3ta.JO rdiJs^.l rd^.tCLw JAaw rd\o 15

rdTaflp Aco ^ rdaauCU ^ laotasq .i rd.\i:3 Avo^ An 2 .

V rd^a^cVvaaA pdiaco rdooo.t

cnLo ti^^O ^ r^h\j^ rdasi;!^ rdooia rdN.n.i rdLall .s^^aray. 3.

•*• rd^cij.'Sja dt\A^ rd^.Tjj rdiiintto

oral .TlA .'rao * rdcuixJt. .Tj^ rdictAjx. %r^rf rda>.n .la. 4 . 20

V rd^.iQ,*, ^cA cqIaA

2 oa*.: B 12 a m OOT au*s; b oau*?. 4 m 5 b ^isa.

7 a d verbinden je vier Verse zu einer Strophe uud haben jedesmal die
Uberschrift ^Jsa^or. cod. B 89 hat nur die Zeilen 10— 13 mit der Yariante
in Zeile 11 wie Y 61, Y 308.

b ^seia; dann als Bubrik: >»fr.aisa ^cs*auto: mit dem Yortrag von

u\®r
Strophe. Diese Eubrik haben

anch Y 61 und Y 308. 8/9 fehlen in Y 61, Y 308 a b d; vgl. zu 12.
10 b schickt voraus d ;6x*ioi,. 11 Y 61 Y 308 b
12 b ^s, u-iz

;
dann hat b den Segenswunsch wie oben Zeile 8/9. d ^.ajoaac* Jli;

dann:
^

’

14 fehlt in m. 19 B 12 <s^». 20 b oAaua.^0 .
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Gegenstroplie.

14. Keiii Toter [nielir] irrt in der Unterwelt und es bleibt

kein Glied mehr in ihr, es ist eine Stimme, die aufweckt '4c

die Guten und Bosen zugleicli.

Die Auferstebung ist gleicb fur alle Menschen, 4^ das Aus-

seben aller [aber] ist niclit gleicb: 4c derWille [Gottes] ist’s,

der erscbeinen lafit * den Leib des einen berrlicber als

den des andern.

Ende.

10 II Abscbiiitt [beim Begrabnis] irgend jemandes.

Obristus moge segnen die Sanger und die Zuborer * in der

Giite seiner Gnade auf ewig. Amen.

Gepriesen sei, der uns erbaut und wieder zerstbrt, 4c und

der uns wieder erbaut und nicbt mebr zerstort.

16 Briider

1. Nicbt betriibe es dicb, daiS die Natur binsiecbt im Sterben 4c

(Wiederbole)

und nicbt zweifle an der Erneuerung von Korper und

Seele.

20 2. "Woblan, bor die Stimmen, die dir verkiinden die Aufer-

stebung, 4c und erwirb die Hoffnung, die die Hoffnung ist

fiir die Sterblicben.

3. Hor den Propbeten, der ruft im Geiste den toten Gebeinen, 4c

und dessen Stimme eine neue Botscbaft kiindet den Toten.

25 4. Horcb, wie er ruft gleicb einer Trompete die Stummen 4=

und den ganzen Korper vereint zur Erneuerung.

10 vgl. die Bemerkungen zum vorhergelienden Liede oben S. 5.

11/12 der Segenswunsch. der Versammluug ist durcb ein Verseben des Ab-

scbreibers an die Spitze des Liedes geraten; vgl. die Ordnung in b und d.

22 eig. mortalitas-, vgl. oben Zeile 16. -bier = die Sterblicben. „die

Hoffnung fiir die Sterblicben" ist die Auferstebung.

23 vgl. Ezecb. 37,4ff,
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gu pcf vnz.pc'o * KlsAlCV crAsi \VS.r<^ rC'^.-fOu .'U) 5.

V r^<r€^oca

cal caa Ax.-Ux^.l crxLa .=)0^ 6.

•:• r<lxj< ^.fCUJL^ rdxr^a.l

^ acwasgia^. »^_r<.io rsirA rsixna.TV.! .loa.uso.t .aJSax. 7. 5

V r<lj>cTi\p^ r^lfiocKau ^
* ri'l^florj r^ijaJS3a.\ ^ redo )al .^joS^ar^ 8.

V r?fiAO.Q£> IxAi oirvx-ia, nsdo

re'ocn.n * rdiuo rcXx.io.2i hy.^ yal rC^ ^rvJSaiAn-s 9.

V rdljMo’i v>^r^ K'AaOiso rdl „ OcnauA. lO

r^.tia oA\ ^ re'AuJsi rdwiorc' ^x.i.'i K'od 10.

V rdz2iaO rcftan^.l rC'Aa.iOw ^ol oars

^bXactxJ * ,ODO:ai.Xi''Si dn=s r<Xi-\ rC'TJaufio ^ r^m 11.

V ,opo\i33 >.iocv.x. is»a^ nC^^taj.'l

».T5>-rC'o * ^QQl\^ dajj.l rdajiCTJi r^ini' rC'AaOsxxrs rcXxi r<'cn 12, 15

V >aL£irC'o ooiara

0Q.La.x3 ’i' rcXJrC' cda.l cniiVLawOaTSaA ooo .2ir^ druxua r^^cn 13.

V ilrur<diLD cyx^SkO 0Ql2.-aO cnii^

2 m ;*u5ad (fiir ^^oa).

3 b d xn ;ifisau*io3.

7 a b d m a^a. 8 m
, fiir hat M “ad?„

offenbar Schreibfehler; vgl. Z. 13.

9 b 230^^.

11 b a^XMfp.

17 cAaa: B 12 V 61, V 308 ojhjaoj*©; a b d m ojS ^a^o. 18 o^^aoi

B 12 y 61, V 308; b ejAao.
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5. Eine Erneueriing kiindet sein Wort dem Leib und der
Seele, * und er laJBt sie trinken den Becher der Trostung,

der Auferstehuiig von den Toten.

6. Wiederum hor das Wort des Erneuerers der Sterblickkeit, >4^

5 der wie mit dem Eingor hinweist auf die Erneuerung der
Menscben.

7. Hor wie er die Sadduzaer bescbamt, die zweifelten im
Herzen, ^ und mit ihnen rechtet nach gottlicben Gesetzen

:

8. „Ibr irrt, und verstebt nicht zu lesen in den Biicbern * und
10 nicht unterscheidet ihr die Kraft der Lehre ihrer Worte.

9. Bei der Auferstehung namlich ist kein Unterschied von
Mann und Weib ^ deren Hatur [dann] nicht mehr sterb-

lich ist, [sondern] wie die der Geister“.

10. Sehet, der Herr bahnt einen neuenWeg fiir die Auferstehung

15 der Toten, * kommt, lai^t uns laufen auf ihm zur Erneuerung
von Leib und Seele.

11. Sehet, er kiindet uns gute Hoffnung mit dem Klang seiner

Worte, vertrauen wir, dai^ er uns erfiillen kaim die Ver-

heifiung seiner Worte.

20 12. Sehet, es briillte im Tode der furchtbare Lowe, der

unser Geschlecht verdarb, ^ als er ihm drei Leiber entriJS

und dem Leben zuriickgab.

13. Sehet, er stieg auch hinunter in die Hohle des Menschen-

morders, * er ergriff seinen Leib, den erverschlang; doch

26 er befreite sich bald.

3 u. 14 vgl. 1 Kor. 15, 12; gr. avdaTacti; vsxpuiv.

7 vgl. Matth. 22, 23 ff. (Mark. 12, 18 ff,; Luk. 20, 27 ff.).

20 ^auors ist hier nichfc „sch.nen“, sondern „furcMbar“ (Br. Lex.). Anspielung auf

1 Petr, 5, 8, wo der Satan ein briillender Lowe genannt wird; vgl. auch.

Amos 3, 8. Es ist aber zu beachten, daC der Dichter in Str, 12— 1 5 bald vum Tode,

bald vom Teufel als dem Feinde spricht, den Chriatus bekampfte und besiegbe.

21/22 Luk. 7,llff.; 8, 50if. Jo. ll,33ff.

23 Gremeint ist die Hollenfahrt Christi, die schon von Ephrem poetisoh behandelt

wurde (6-ustavus Bickell S. Ephraemi Syri carmina, Nisibena^ Leipzig 1866;

be.sonders carmen XXXVII).

24/25 Diese Zeile ist unklat; fiir das nur schwer verstandliche haben die

Hss. und b das leiohtere ofiXao. Subjekt zu cAaa und auSa ist der Mensohenmorder

(aus der vorhergehenden Zeile), ist reflexiv und bezieht sich auf Christus.

Liest man mit den Hss. und Druckeu a^ouo, so ist als Subjekt Christus zu nehmen:

er gab ihm seinen Leib, den er [der Tod] verschlang; er aber usw.
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cn.x.'iA^o * ^ ooLaA yaxarfo >ja pe'co 14.

V ri^husa rtf^ciso Klira.'i K'iaA

oo \ n ff.Q r€XxS^ po r^lx-Jr^.T rcf^aJaJL ASipC'ci ja-£u K'cd 15.

V r<l£ujA\^ oo.iai^o cn^isCso Vacv cnuvi

.lj.^v2>».Q ^ rcdA ^ Ai>»\ \r^y3r^<s jAcoct r<!h^x=x3L rdax. r^co 16. 5

•:• ,ci3a2sa^,,J\Sk Ana Aa ^.tmjq rc'^rcli.'i

^ jAfiO.'i rds-irilX KIadI .aTn rvco 17.

V odA^octAk'.t kIxDQA r<l\j).d.»o r<lA.^

K'ixi.i ^ r^ijbr^Q r<f'ix^ r<!^ir<^C[ rdiSoz. crA ^jtAfiat>3 rtf'cn 18.

•:• rdLti^ir^ ri'.inA.cu- ^ - CUrtf* 10

^ oocm »ivwr«f.t * ri'^ciiba Aa- coisk K'^ia rdwjAiivso K'cn 19.

V Kli.ax*» r^O r^^ciiso rtA

jitvsaK'.T ^ f<lx,Tjjo rsAJiAw -TmAp^ rcdrsrt'.i r^^ruja 20.

V r^i\Ciir\(Xx'Sf3.t rcliAfio pc'ivuj ^ ^4^1

.Ao^ »irv5or<':i vr^r^ rtlA-TKA ^jj£73 r^.jjtn rcdiiM 21. 15

V cnsOA- ^ r^r^.T

,,_o|.4JJ V r<jLi4>o’ic\ r<lx3r^ nlisi rdxu 22.

V rCxirf ^.laAj.i pcLA\^

1/2 m 23 ox .^atso,

6 st. iXflto m. ;iw3 .

7 b frvow^a

16 b d 25:^; b m ^2a.

17 st. B 12 a d b in ^smo'S
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14. Sehet, er stand wieder auf nnd richtete auch empor
unsere ganze Natur vom Falle * und stiirzte die Mauer,

die der Tod erbaut hatte vor den Toten.

15. Sehet, er trat hervor und brachte zuriick die Gefangen-

.5 schaft der Menschen von dem Starken, * und entrijB ihm
seine Waffen und pliinderte sein Lager und machte ibn

zum Gespott.

16. Sehet, er nahm gefangen die Gefangenschaft und stieg

hinauf und herrscht nun iiber alle, * und er wird kommen,

10 um alles zu erneuern durch den Ruf seiner Worte.

17. Sehet, nah’ ist die Zeit, dai^ er herabsteigt zur Erde, wie

er hinaufstieg, * mit sichtbarem Korper und der verbor-

genen Kraft seiner Gottheit.

18. Sehet, es erwarten ihn Himmel und Erde, Engel und

15 Menschen, 5^: dafi er sie frei mache von irdischer Knecht-

schaft.

19. Sehet, es seufzt die ganze Schopfuiig iiber die Toten,

bis dai^ sie nicht mehr sterblich und nicht mehr leidens-

fahig sind.

20 2 0. Trauerkleider tragen zugleich die Verniinftigen und Ver-

nunftlosen * bis dafi sie ablegen das verhaLte Gewand

der Sterblichkeit.

21. Heftige Schmerzen qualen die Erde v/ie eiiie Gebarende *

bis sie gebiert die Leiber der Menschen aus ihrem

25 SchoJSe.

22. GroLen Schmerz erleiden Menschen und Geister, ^ bis

sie ofifenbar sehen die Wahrheit von der Erneuerung des

Menschen.

2/3 vgl. S. Ejjhraemi Syri carmina Nisihena XXXVI, 11 u. 14.

4 v^l- Eph. 4
,
8 und Ps, 68 (67 ), 19. vom St. entspriolit dem ah/^pia-

Xcoaia der Sepfcuaginta, wiihrend das hebr. doch wohl von abzuleiten ist;

also eigentlicb: eine Wendung herbeifiihren. Zur Strophe 15 ist zu vergleicben

Mattb. 12
,
29.

6/? vgL Iiuk. 11, 22.

17 vgl. Eom. 8, 22.

20/21 jxaLN.0 ^die Bedenden und die Stummen", = die Lebenden und die

Toten (?), Oder ist die ganze, vemunftige und vernunftlose, Schopfung genieint?

23 f. vgl. Str, 13 des ersten Liedes.

Oribns Chrjstianus. Neue Serie XII. 2
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r<'ASa jiosorcf.i * rc^Aua rC'tSJsl K'.’iax. K^iafloo 23.

•:• A^l ^
.jjkJ.ia ,i\aor^.l * ^ca-*fi..fcSik'5»aA r<fh>sax£^ r^iaunoa 24.

V cnDi^ ^.VlvJO ftisaoi.i rdiKw

r^TaDo .jjJ.ui «jr\a9r<'ni ^ rclliausu^ nfftla ^tivoafta r^iajso iacu3a\ 26. 6

V rC^!\yXn r<!^cu rcfA^^

»^vair^.l * .njcIa ^AoM r^AColrC’ t<lA^ oA 26.

<’ icojJalamo r<^o‘T.‘T

r^ii^iry ,i\S9f<'.i ^ QctajLlii^i.i KlJ.TK' Ki^ r<Aa Axis »orA 27.

V rdxjia ^caa3 r^drvoaa .^^OUO 10

.lOaSiJi th)snr^n * oA rdj.uaa^ ocn.i rdoaaAy 28.

V r<!laia£ik Aa Kl^irda .,^ aa>.,nJQ

jiO&i ^ >1=3 A,Aa ^»^i.n rdAao.i rci^idno 29.

*> ^ ocml\...x.or<la »cnjJiaVa,nio

lOixiaaiais * .....Oeoa.l r<lx.Oi.i ^.T^rC'^^ajkX AA& 30. 15

•:• T<,oa«.a3 rdai.*! r^alai v\^aA

rtHboa.i * rdsOa ^rC^i Kdlaa^rxas pcA 31.

V icouajjdjuo cmxaOx. ^ o tAiJ.'y

^^i.co\o * iu=3 .TMar^ v^aaso relaa^o k:^1o 32.

V r^la»o]lp ^ »_aSiiAvi r^A.t .=A^ 2o

2 A^l•. B 12 y 61 Y 308 a b d m 3 a d m (iaik.

B 12 6 B 12, V 61 y 308 a b d m ^a»o. 7 Y 61

y 308 b oojS (st. oj^). 8 B 12 ^o5. 9 st. ^5a b is. 10 B 12

y 61 y 308 b Jserpuo. 12 ^o3.aie'. B 12 b
13 B 12y 6iy 308 a b d m .3l3^.9

;
statt bat das Ms

offenbar Scbreibfebler. 15 B 12 b wiiAa; ;soya; B 12 a b d m ;i.5»?!

17 ^3 80 M und anscheinend auch die anderen Hss; b bat ricbtig
(a d m?). 19—Zeile 6 von Seite 20 feblen in B 12, b m d.

19 M scbeint ;i^ 2ni lesen (aber undeutlicb). Da dieses Wort aber
gar keinen Sinn gibt (= Sommer, Hitze), ist die Lesart jedenfalls
allein berecbtigt; so Y 6l(?) Y 308 a. vgl. Zeile 1 S. 20.
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23. Mit Hoffnung erwarten gate Diener den Hausherrn, * bis

er heimkebrt vom Gastmahl [und] den Lobn zuteilt.

24. In Hoffnung nebmen die klugen [Jungfrauen] ibre Lampen, ^

bis erscbeint der Brautigam von oben und sie eintreten

5 mit ibm.

25. Mit grower Hoffnung erwarten die bimmliscben Scbaren, *

dafi aufgebe die Hoffnung in Klarbeit, daJS scbwinde die

Gefabr.

26. Die gottlicbe Offenbarung erwarten sie immer, * bis er

10 das Tor des Himmels dffnet und sie ibm entgegengeben.

27. Zu jenem Wort, neigt sicb das Obr ibrer Sinne, ^ bis

es ruft und der Tod erzittert, der Bose sicb scbamt.

28. Die Anordnung acbten sie jenes Befebls, dem sie dienen, *

bis er befieblt, dai^ sie erbeben auf Erden den Ruf der

15 Erlosung.

29. Am Tor des Konigs steben immerfort die Paladine, * bis

er beraustritt, dann empfangen sie ibn mit ibren Hosannas.

30. Die Siegeskrone flecbten sie durch ibre Bewegungen, *

um sie zu opfem dem Konig der Konige, der am Holze

20 gesiegt bat.

31. TJnaussprecbHcb ist das bebende Verlangen ibrer Ge-

danken, ^ wie sebr sie sicb sebnen, seine Herrbcbkeit zu

scbauen und ibn zu preisen.

32. Eurcbt und Liebe berrscben zusammen in ibren Reiben,

25 und sie sind sebr bedacbt, daJ& sie nicbt nacblassig seiei^

in der Vorbereitung.

If. vgl. Luk. 12
,
37. 3 vgl. Matth. 25

,
Iff.

10 bedeufcet zaerst: gegeniiberstehen, entgegengeben;

dann im Syr.: anrafen (einen Gott, Eicbter, usw.). Die maskuline Dorm beziebt sicb

offenbar auf jaaa in der vorbergebenden Strophe, das Suff. ..oj* aber auf den

in Str. 24.

11 Att Jsaa ist der Euf an die Auserwablten, in den Himmel einzutreten.

18 Was der Dicbter mit ^ops meint,,ist unklar. fiiOf bdzeiobnet jede Be-

wegung, Zittem, Brdbeben; dann axrcb Gewitter, Verwirrung. Aram. yU bewegt sein,

zittern; Palp, erscbiittern, aufscbreckon; Sobreoken. AbnHob bebr. yit. Yiel-

leiobt bedeutet wie bebr. nyit auob den Gegenstand der Ersobutterung; MiC-

bandlung, Leiden.

25 batimEtbpa. dieBedeutung laxatus est, negligens fuit. Die

Jetztare ist bier vorzuzieben. ist die Vorbereitung auf das Erscbeinen desEiobters.

%*
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vyr^O * ^InO 33.

• V r^lxM t^a^jCia ^J=30i

uottLSoi ^ r<fhuXsioj „__^.’i5^r<l=3 ^ji^coi r^iar^ 34.

•:• r<d.T rt'^ciiv.i fOp.i

Klxat oijDCk ^ ^ pcojjA^^f^s r^ll5h.iASk, cnl .^.isa r^cn 35. 5

•:• ^ ocatiLo^\ikA\.i rdUL.*! cva.oa3.*t

h\SL!ii^^ od\ * KlsaoT.t rCl^lso.'i rdsooi: ^cvaJfco cn\ rC'co 36.

V rdik-iorCl^ jaCl^O

V rclxi* A:w. Klactfia^k, 10

rdltxuua ^xlni )ci4jAo r^^^JLso

•:• rdLoa ciao

r^:i ftlkjjQ r^ijaJSCLa - cico.ti&j or<!Lik.=> r^^CUW rclxJClv.

iir^ 16

^ r<!^oi ^o^Lba r^j-».i yxX \eeL^ 1.

•:• ^Qrx>.Tfc.<V9o\n >Ocr3

^
VikOo od^OMO T>f^ r^h\x^Gja j^Luria %om ^craiM j£s^ 2.

V r^^oiiso^^ r^duio p3

nillLo * r^:ua&a\ f<^nLT,5q yA .nfiai r^dxSoaAjj 3. 20

V r^.ux.130 ..•afleCgA rtd

1 ^tV** **i ^ (undeutlich) mit V 61 V 308 a ist zu lesen

^*lk^lJb0a

11, 12 fehlen in Y 61 V 308 M.
13 A^oa. in^Berl. rot geschrieben; fehlt inV 61V 308 M, V61ad

scbicken voraus oa.. V 308 ^oa^ela.

15 um2 in Berl. rot gescbr.
;
a fiigt binzu vkiio ^3 ', dann den Segenswunsch

ao&o * ^^outo ^070 ^3 os^aa. Vgl. oben 8. 12, Z. lOf.

16 uacb ikioi hat a .ais. ^Jaituoa V 61 "V" 308 Mad ^«cutiao3.

1'^ &3lsft^ M[ liwUiattS. ^c>*3>>Ay>\*i Y 61 Y 308 ,*P7i>35ba!^,

20, 21 fehlen in Y 61 V 308 M a d.
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33. 8ie lieben sehr, und sehnen sicb sehr und fiircbten sebr, *

und wie Atbleten stiirzen sie in den Kampf um das

verheiiJene Leben.

34. Auf dena Wege eilen sie, in der geistigen Rennbabn, *

5 um zu empfangen den Preis des Sieges, den nnaussprecb-

licben.

35. Sebet, es kommt die Zeit der Vergeltung fur ihre Kampfe, *

und nahe ist die Zeit, da sie empfangen den Lohn fiir

ibre Miiben.

10 36. Sebet, nabe ist das Eeicb des Himmels, des bimmlischen

Konigs: hs kommt, lafit uns geistig uns schmucken und

ibm entgegen gehen.

Ende.

III. Abscbnitt [beim Begrabnis] von Frauen.

15 Ein anderer [Abscbnitt] fiir alte Frauen, aucb geeignet

fiir verbeiratete Bundestocbter; * nacb derselben Melodie,

Antwort: Die Sterblioben trosten sicb in der Hoffnung

auf ein unvergangbcbes Leben.

Briider

20 1. Zebn Jungfrauen gleicb ist das Himmelreicb, * die warteten,

dem Brautigam entgegenzueden mit diren Dampen.

2. Fiinf von ihnen waren weise in der Furcbt der Wabrbeit,

fiinf aber waren zu toricbt fur das, was der VoUkommen-

heit ziemt.

26 3. Die Weisen nun nabmen 6l mit ibren Dampen, * die To-

ricbten aber bemiibten sicb nicbt, 01 zu erbalten.

7 vgl. iKor. 9, 24.

16 fisib Bundestochter, Nonnen. Es sind damit woh.1 die Diakonissen

gemeint, die naoh dem Tode ibrer Maimer als Witwen ein gottgeweibtes Beben

fiihrten.

17 Zu dem Impv. (Br. Gr.3 § 188; N61d.2 § 172) wiirde des V 308

besser passen. i viell. ist zu lesen.

20 vgl. Mattb. 25, Iff. Partikel, videlicet, scilicet, dient bSufig nur zur Aus-

fullung des Verses, vgl. Hold.* § 155.

25 pt. pi. fern, von A = die unterricbteten.



22 Wolff

co^f<!sai.t ^ rdiiru) TMOf<'£k niila\ crA ir&x. 4.

V ^crud^tfia;!k. r^fAvix.

re'oco iamsos re'icvs^ lo ax.\e<.*t iwre' rdii\.i cn^Sto 5.

V r<iaJo.i.T rCi^VM.i Ax.

»oor3 ^Ax. .i^ci f^hyJSxuihMO n^AiJLiLfiD poJa cudx, k'xmo 6. 5

* >OOD ^dx. red

•TX.O r^i\^cu .*103.1 ^ cwu» .“uSwJSqi.L3 f^Acn ifieu) rilMuxiSso 7.

V AaA^ rda.it ^cn^tau ^ ^.lr<laL

X»^ ^ >Xx. ^xad ^ jaSifioi yA. r<d 8.

**• ^xx\ ^laiA ^AlaVW.i 10

K'^re'o * ^.IVW rcd.i reUiuxao pviod diK'o >1 9.

V Awihip
_

^idi ^030 r^&un^ AiLo Kll^

(3tal ,^6 rC'iiuio ^20 xiAK'.l oeSk rtix.*!^ ^ ial 10.

•:• ^cruiaoii Ask.

Aa^.i if rC'A\AA\ia 4u3 .i r<snBo<X3 ^iao ^ a»Av^ 11. 15

V *^010^.1 rdSox-.i .aftuo

r<do =«c rdj^^.i oalo ^coA ,jLa ^A rCJr^ a..*i^ red 12.

V TsoAnsoso f<3r^ .fioAM A redeiAvaa

r^^Q^valo * r<saa-i:t r^isM ca^6\rCM r^io cniA^ pocuA 13.

•* -^orAA cax.iOred aSa.i 20

1 tuCsboS? Y 61 V 308 & itsha^^.

2 V 61 V 308 M a d ^‘^o.
3 iaiatej V 61 V 308 M d ooriftsea.

5/6 feklen Y 61 Y 308 M a d.

9 fur 5ais lesen Y 61 Y 308
11/12 feMen Y 61 Y 308 Mad
15 Y 61 Y 308
17/18 feljlen Y 61 Y 308 M a d.
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4. Es verstrich die Zeit, und der Brautigam verzogerte sein

Kommen, * da iiberkam sie der ScHummer, so daJS sie,

die zebn, scbliefen.

5. Um Mitternacht nun liefi er die Trompete blasen, * welclie

5 die Ankunft des bimmlischen Brautigam meldete.

6. Da erhoben sich zugleicb die Torichten und die Klugen, *

und obwobl sie gleich waren, waren sie [dock] nicbt gleicb

wie ihre Natur.

7. Das 01 mangelte in den Dampen der Torichten, ^ und sie

10 fingen an, von ihren Gefahrtinnen das Eotige als Al-

mosen zu erbitten.

8. „Es mbchte nicht geniigen fur uns und fiir euch“, ant-

worteten die Bereiten, ^ „aber geht zu den Handlern und
kaufet euch.“

15 9. Sie hbrten es und gingen, das 01 zu kaufen, das [noch]

nicht gekaufte, 'if. da kam der Brautigam, und die Bereiten

traten ein; jene aber traten nicht ein.

10. Da blieben sie vor dem Tor, weil sie ihrer Pflicht ver-

gessen batten, if. und sie begannen zu klopfen im Yer-

20 , trauen auf ihren Lebenswandel.

11. „Ofihe uns, unser Herr, das Tor der Ereude des Eeiches, if-

dafi wir eintreten und den Lohn empfangen fiir die Miihen

unserer Jungfraulichkeit."

12. „Ioh kenne euch nicht“, antwortete ihnen die Stimme des

25 Brautigams if. „und davon, dafi ihr unter den Jungfrauen

meiner gewartet habt, lasse ich mich niemals uberzeugen.“

13. Den Tag seiner Offenbarung nennt seine Ankunft der

Brautigam yon oben, * und die Jungfrauen, die ihm ent-

gegen gehen, [nenht er] alle Yollkommenen.

7/8 ObwoM sie alle zehri Jungfrauen waren, sfcanden sie einander dooli nicbt

gleich an guten Werken.

10 St. das was sie nStig batten.

18/19 "Wortspiel

29 Das Suff. maso. in fSllt (bier und im folgenden mebrmals) auf. Das-

selbe ist wobl so 2!u erklS,ren, dafi die zebu Jungfrauen iiberbaupt die ganze Menscb-

beit versinnbilden.
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Ocn 5^ CU(\x. ^ actJiA. v>^:!:t 'i^Jrtf'.l <r<!h>xx^ 14.

V t<lr3CU) .Twi rSlaeioo r<!3^y\ K'Ax»J.ii

KlJ-TaciSk A.Q sjc r^i\2k5o,t :wa rcsAi.i cnlb^^ra AvOcra.i K'jjnxa 15.

•:• Aa >ujl1:soo rc^^iuLa k'ooo.t

Ar<'.T »cna 3«c i»3re’ nlAl.t cn^j.<\a 16. 5

^' •.-^o^^TiASaX ^aoaa K^lLs r^Aui

r^h\^n.Aja ^ ^cfXjuLaaJw A-a. oA\Ar<f.i ^cn drur^cxs. )qJdi.i 17.

V pardxa joIa.t JtjAaA ,<Xm joIa.i

rtoiiA CVAA..!! r<'.'U^'&aA .i*=3 18.

V r^^=3 r«d 10

rcA.*f ^ ^ v<fh^<x*nctA r^ i<\.l 19.

•:• rC^HaujA Arc!x:d3\ ^soAi Aur<’

ic^i.t T(Ar^ jaSMteJ r^.-i iaar^fa oia.! 20.

•> p3 ^Isaab.

»<Xm ^ ai.xajc..'! ia ^ ridAx,.K so ^vsol i.'i*..i 21. 15

•> >Oco ^ cArt' ^4j::sol rcH^ri' K'qod
'

»cnr<'^^x..Tk >i< ncljAvM K'A\r<' AxK's TA >oco ^a\o>. 22,

<• t^^rcr.T r«A.i

V rC'^rviailA-** )aA. AjLi 23.

4 rdil** i^rcisaia 20

1 o*o9> ^7 61 M oit,ex,

3/4 fehlen in V 61 V 308 Mad.
7 pa^t a doo^a. ^ojAsoi,: M ^CI](Am\.

9/10 feWen in V 61 Y 308 M a d.

12 ^icuA Y„61 Y 308 M d

13 ;sA; Y61 V308 >ai..

15/16 feHen in Y 61 Y 308 M a d
17 5^ Y 61 Y 308 M d a^9.

18 ^»,a\a a

19/20 Y 61 Y 308 M a d ^jia ^^2 Y 61 Y 308 M a d
Y^mXO. '
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14. Der Schlaf, von dem er sagt, da£> %r sie alle in gleiclier

Weise befallt, if ist der Tod, der gleich macht die Guten

und Bosen in einena Verderben.

15. Der Euf, der um Mitternacbt ergebt, so dab die Schla-

5 fenden erwacben, if das ist der Befebl, der am Ende ergebt

und alle aufweckt.

16. Um Mitternacbt aber beibt es, dab derBrautigam komme, if

weil aucb die Verlobten bei Uacbt ibre Braute beimbolen.

17. Dab in gleicber Weise jene aufersteben, die er aufgezeicbnet

10 bat wegen ibrer Werke * die Auferstebung aller lebrt

alle, dab -alle aufersteben werden.

18. Mit den Dampen der fiinf, die erloscben, iiberfubrt er

die Verdammten; if denn wenn wir nicbt barmberzig sind,

werden wir keine Barmherzigkeit finden im zukiinftigen

15 Gericbt.

19. Dab aber die Klugen den Toricbten nicbt verkaufen

wollten. if zeigt uns klar, dab man dort kein Brot mebr

erbitten kann.

20. Dab sie antworteten und spracben: es mocbte nicbt reicben

20 fiir uns und fiir eucb: if lebrt, dab unsere Miibe bier geringer

ist als der Lobn.

21. Dab er sie scbickte, 6l zu kaufen, wo es moglicb war, *

zeigt, dab es eine Zeit gab, barmberzig zu sein, wenn

sie (iiberbaupt) barmberzig gewesen waren.

25 22. Ebe sie nun zuruckkehrten, von dort, wobin sie sicb

begeben, kam der Brautigam; if es gibt kein Zeicben, dab

wir abnen, waim er komme.

23. Dab mit dem Brautigam die Klugen eintraten und das

Tor gescblossen ward: * das sind die Gerecbten, die ein-

30 treten, [um] auszuruben im Hafen des Lebens.

3 Verderben, TJngliiok, Unreoht. Gemeint ist der Tod, der die Menschen

gleich macht. ygl. Sap. 1, 18 [0e6(; ou] xepTceTai duoXeicf

17 des Berl. ist wohl nur verdorbene Lesart fiir iiouS, Barmherzigkeit,

Gnade, So M.

23 Sie hatten barmherzig sein konnen, wenn sie nur gewoUt hatten.

29 zu der Form DM*tsMo vgl. Br. Gr.3 § 51; § 190 A, Amn. 2. Hold.* § 22
; § 174 c.
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rdit».=> * r^^ClAissa ^ iai r<fh>\^so jcSi.i 24.

V c\xij drocJinA r^2k.ir<!la ^xjjSv.T

ia2k.i acb rcX isor^o »tJo.i 25.

^* rtfiawi

rdaCLM.\ sic r<!Jir^ .ik-.T* rcd.i ^.icrA ooa iSkO ^co i^.i 26.

•:• .a»-.vsai r^») tCl »cnaiia4j dr>s«L**ia \Am
t<i.i * r^Au.Tn Kill r€c\m isar^ rdJt^ Ji-?U rtd 27

V r<li09CU» .tjo .laa^aai

rci^^i * ca.S»ai^ 1L r<dci iaLi ^arJlr) .ijjAxAxpe'.i 28.

V r^isoi oo-TAJc^* rdJr^liL riisa.i AsJSk.t oob

r<Jr^iL .x.i&o sic rdxiaQ Kla^ rtlitMOa ioA K'ocn K'isoi 29.

•> cuaOtt.T pcl*»i\i=D rtflloL. p3

Ktlo * .UJ ^ua r^OOD.I rdlxiCWSk xji 30.

V Kba3a2k.o t<sooi.t rcfdxarujj'i

fiirufeo^o i< i^^oi Aa ^ rdirdiis rsisoci JLshaoo 31.

V
^
i.n'SOQ^ Aa t^AiOop oo^

rdo sic r^icocu ,ia.i ,crA rtiaojAa. cn\ ^ 32.

•r* rdAXM ,i=).l r<'^tX*iA ,crA K'AlCVSQ.l

^ALn^.i v xi\a\ r^cui^ K'^OAcvjujO rcfA^cucni 33.

V rCir.u.3 _oc»Mc^ CUX^..r^ 20

ipglA^O 5ic rdXjnA-i Aa. K'.'fciajaD t<^ocn t.a\j K'A\V-m 34.

^\*r*sCariA TAiift!) if ^iLatrifla ocA

1/2 3W[ a d ^»XlJ9a

3 o<7 fehlt in d.

4 St. leseu V 61 Y 308 M ^\io.

7 V 61 Y 308 M a d Y 61 Y 308 M ^{si,au.

8 Doioaiv Y 61 Y 308 M a d iaai^.
9/10 fehlen V 61 Y 308 M a.

13 Y 61 Y 308 M a d

15 Y 61 Y 308 M >,a; a d zu Anfang der Zeile: Aij«o pi /i^aa
19 Y 61 V 308 M a d Jo-^.

* ^

10

15
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24. Die Torichten aber, die vor dem Tor des Reiches bleiben, *

sind die Bosen, die auf Erden bleiben, nm gequalt zu

werden.

25. Dafi aber die Torichten riefen und sprachen: Herr, Herr! *

5 ist' die Hoffnung, da& vielleicht G-nade [und] Barm-
herzigkeit sei fiir die Sunder.

26. Dai^ sie nun riefen und er ihnen antwortete: „Ich kenne

[euch] nicht:“ [bedeutet] * Liebe, der keine Nachstenliebe

beigemischt ist, kann er nicht anerkennen.

10 27. „Ich kenne euch nicht, spricht er zu den Torichten, * denn

ihr habt’s nicht verstanden, naein^na Willen zu dienen durch

Barmherzigkeit.“

28. Das Tor, das geschlossen wird vor denen, die draufien

sind und nicht eintreten mit ihm, * ist der Himmel oben,

15 den ein Wink schliej2>t, wenn die Gerechten eingetreten sind.

29. Das deutet auf den Feuerofen zur Ausscheidung der

Guten und der Bosen; * er wird namlich scheiden die Ge-

rechten von den Lasterhaften in der Glut seiner Liebe.

30. Grol^ ist der Unterschied dort zwischen den einen [und]

20 den andern, und nicht zu ermessen der Abstand zwischen

Himmel und HoUe.

31. Denn hdher und erhabener ist die Hohe der Gerechten

als alles Hohe, * und der Abgrund der Bosen hinwieder

wird tiefer sein als aUe Tiefen.

25 32. Nichts ist zu vergleichen der Herrhchkeit der Kinder des

Lichtes, * und nichts auch ist gleich der Pein' der Kinder

der Finsternis.

33. Licht und Finsternis zeigt jedem, mit welchen Sorgen

sie ihre Seelen im Leben hier beschaftigt haben.

30 34. Der Anblick des Korpers ist ein Zeugnis wider die Seele, *

und klagt sie an iiber das, was sie in Untreue getan hat.

11 fx/boui lalit eine doppelte Auffassung zu: entweder „Sparsainkeifc, paxsimonia*',

und dann ware der Sinn; ihr habfc es nicbt verstanden, 01 zu sparen fiir den Tag

meiner Ankunft; oder „Barmherzigkeit“, und diese Deutung soheint hier um so mehr

am Platze zu sein, als auch. in den vorhergehenden Sbrophen von der Barmherzigkeit

die Bede ist.
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r^aco crA oco * r^'lK'aA i<jjLaax. JSJai rCMx.c0^l coStta 35.

V jjimsao mlacOl^ isJjawj

reil^.’lsj.T v^K'a * r^\i»n coat^ rdn t=» OOD 36-

V CD^HiAX.O crutSU .X=3^

r<d JEiK' rtflio >!« cn^&L!i.<iQ ctaxSa.T r<Il2«a533 K'Ua ocli^ 37. 5

V on in.A) ^20 r^o coac^ ^20 ’

Ocas cna A^O ^ Jtlin. ir<4u K't^AUbn.’i rdlxS^ cnL\3 38.

V cvalft.T K'lCUi.l n^soxMDOr^

00120.1 rsd^f^o ^ aa.^^\ irs ^ rcilakA^.l r<^'ixsxs.z3 39.

V a,«^a co4x>4. lo

^orA n^kSuaflCOQ * ^rclLio k'^iaj r^A^ooi ^.aiSitiwBirdi 40,

•:• Klisaat.<\^ nS'ici« ^20

Aa ^ xu.A>io * kIao.i k'ijjcd vYjaaco rslzaao ctAa 41.

V n^oaio %r^r^ A^ cvA ouico

CD^20fi>ij.aO * KlxSto rdao^l r^Aosk. iuo r^.’iariA. 42. 15

V ^50 r^llflo jLia,

rdiMX^ rd^l&A > rOdr^a ^'ba\ r^A^.Tw pcJuocvx, 43.

^ •> k!aaA p^IaI »ax.r<fl

f^is^Acix.

•:• r^'Auico.i rdoaxiaSk AlirAx.

1 V 61 V 308 M ibioa. opt: V 61 V 308 M d ooro.

5 V 61 Y 308 M p^Nwaao.

V 61 Y 308 Mad ;^o^<u48^.

8 Y 61 Y 308 M a d So.*?.

9 ;aV? Y 61 Y 308 M a d ;*v?.

11 Y 61 Y 308 M a d h-^o.
15—20 fehlen in Y 61 Y 308 M a; 20 auch in d. 19, 20 in Berl. rot
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35. Aus dem Korper kommt Ehre und Schande, ^ er selbst

teilt sich aus das Gute, und bereitet sicb die Qual.

36. Der Mensch qualt sich mit dem, was er siindigt, und

wie im Gericbt straft er sicb und seine Laster.

5 37. Es siebt jeder seine Makel und die seiner Gefabrten * und

niemand kann sicb verbergen, weder vor sicb nocb vor

seinem Nacbsten.

38. In jedem erkennt jeder die verniinftige Eatur, * und jeder

siebt darin ein Bild, wie er aussiebt.

10 39. Keiner ist unter den Gescbaffenen, der dort verbergen

sein konnte vor seinem Genossen, ^ und aucb vor ibm kann

sicb nicbt verbergen sein Freund und Gefabrte.

40. Zu den vier Enden eilt bin der Bbck scbnell, ^ und um-

faJBt sie mit den Augen des Korpers.

15 41. Abes umfafit Leib und Seele zugleicb, * ob nun aUes weit

ist Oder nabe, gleicb als ware es nabe,

42. Wie der Scbbpfer den Frevel erforscbt, der verbergen ist

in der Seele, * und in seiner Weisbeit scbeidet das Hal^licbe

von dem Schonen.

20 43. Neues Lob singen dort die Engel und Menscben, ^ dem

Konige Obristus, der alle berufen bat zum neuen Leben.

Ende.

Zu Ende sind die Abscbnitte mit zweiversigen Stropben,

13 Vgl. oben das erste Lied, Strophe 5.



Die evangelischen Fragen imd Losungen des Eusebius

in jakobitiscber Uberlieferung und deren nestorianiscbe

Parallelen.

Syrische Texts lierausgegeben, iibersetzt und untersucbt

von

Dr. G-erhard Beyer.

Die Doppelschrift des Eusebius irepl Zicicpmiag sdayyekiayv an

Stepbanus und Marinus bat in der griecbischen Literatur einen bervor-

ragenden Einflub gewonnen. Als Ganzes ist sie zwar auf griecbiscbem

Spracbgebiet friibzeitig verloren gegangen. Als Uberreste baben wir

bauptsacblicb die ’ExXoYatb Sie sind sebr stark benutzt bei Ambro-

sius Eccpositio evangelii secundum Lucam"^, etwas auob bei Hieronymus.

Geringe tlberbleibsel finden sicb endlicb nocb in einzelnen Katenen-

fragmertten^.

Aiif syrisobem Boden erwabnt die Scbrift zunacbst der ISTestorianer

Ab(b)dl§6' b. Bgrik(b)a4 (f 1318) in seinem metriscben Literatur-

katalog:

. . . ,
,

^QlQD UQDQLAdJ2Do(

JbtKoo

„Eusebius von Caesarea verfafite ein Buck . . . und ein Buck der

LSsung der Widerspriicbe in den Evangelien.“

Nacb der Arbeitsweise des Katalogisten gibt diese Erwabnung
einen Beweis fiir seine unmittelbare Bekanntscbaft mit einer Uber-

setzung der ganzen Scbrift oder der griecbiscben ’ExXoYat nicbt. Da-
gegen baben sicb umfangreicbe Reste syriscber in monopbysitischer

Uberlieferung erbalten, der eine eigentiimlicbe nestorianiscbe Parallel-

iiberlieferung zur Seite tritt.

1 Im folgenden zitierfc nach der Edition in: Nova Patrum Bibliotheca IV Eom
1897, Seite 219/68 (= ITPB).

2 Im folgenden zitiert nach, der Edition: Sohenkl, Oorp. script, eccl. lot.

XXXn 4 : Expos. Evgl. sec. Lucam.

3 Im folgenden zitiert nach der Zneammenstellung in NPB IV, S. 268/308.

* Vgl.Baumstark, Q-esehichte der syr. Literatur (=ljQr). Bonn 1922, S. 323/25,
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§ 1. Die Severuskatene, beziehungsweise die Zusatze des
Y
Sem‘’6n aus Hisn Mansur.

Die zahlreichsten und umfangreichsten Zitate j&nden sicb in der

am 25. 3. 861 vollendeten Severuskatene. Sie gekoren liier, wie scbon

Baumstark' gezeigt bat, derjenigen Scbicbt an, die wobl erst -von

dem Scbreiber der romiscben Handscbrift, Sem'on aus Hisn Mansbr,

binzugefugt wurde.

Die in Frage kommenden Handscbriften sind Vat 8yr. 103 aus

dem 9. Oder 10. Jabrbundert und dessen Kopie Mus. Brit Add. 12144
vom Jabre 1081. Aus der Handscbrift sind scbon Stiicke publiziert

durcb A. Mai 2. Der Best bat in Abscbriften von Prof. A. Baumstark
und Prof. H. Groussen vorgelegen. Obne Scbaden konnte unter den

beutigen Yerbaltnissen Mus. Brit Add. 12144 beiseite gelassen werden.

Bei einer Vergleicbung des griecbiscben und syriscben Textes

sticbt sogleicb in die Augen, dab die Ubersetzung sicb aufs engste

an den Text des griecbiscben Originals anscbliefit. Besonders instruktiv

ist die tibersetzung solcber Wortarten, welcbe sicb im syriscben nicbt

finden, vor allem der zusammengesetzten Zeit- und Nennworter. z. B.:

aovapiftixEioftat

TcpoTijXTjft^vai

6jJL(6vofAOL Jiiojt usw.

Bemerkenswert ist die "Ubersetzung spezieller griecbiscber Aus-

drllcke und "Wendungen, die der Syrer wortlicb wiederzugeben sicb

beratlbt:

aTcoBeSoodai TcX'i^pY] oov^bsj

dpxouvxmv eU dvaTcXTjpmoiv oooi ^jjoauaoo

?) aTTo Aa(3i8 ^oj wbt usw.

Insbesondere vergleicbe man den cbarakteristiscben Fall auf

Seite 45, Z. 13 wo das griecbiscbe tiv h BaPuXdivi YSYevTjfxevov durcb

^Ll Vvsoj wiedergegeben ist. Das Streben nacb groBtmoglicber Wort-

liobkeit verfiibrt dazu, diese pragnante Bedeutung anzunebmen.

Dieser Befund der syriscben "Ubersetzung laCt vermuten, dafi sie

aus der Zeit Ja'q6b(b)s von Edessa^ oder aus seinem Kreise stammt,

also aus dem 7. oder beginnenden 8. Jabrbundert^.

1 Vgl. LG. S. 279.

2 NPB IT S. 279/82.

3 tiber ihn LG. S. 248 ff.

* Vgl. LG. S. 247 flP.
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Vat. Syr. 103.

fol. 302 r" am olberen Eande.

^ JL^xxiu^ iCIBiA^iflOO?? I.

^oi^^Tloio .wlioo ^oj ^ jjLSo \s5h,

V looi 5

^xkJ^ :JbL;>;jj9 JLsKasi JiiL.a.Xa» ^OaCo |oo)

^HoLASkO . Ill} JLoo;.d •jui; ^o; loot jLjljboo oUl^a ^oj^o : IiAAiiAiAwwO

joau; . (yojkojb&ok ouaKo . wjuj; ^o; loot Jbkou^ (Icioa^ko;

:^a£d>qj3 ''^ow^colol .^jaD;j9 w*yjLd ;ot.i^ youdoM JDo 1*1^

ool .JLopAjo ^OfiX. Ioq:»o h^to^jol jboujo oolo lo

?oot wotoi^^? )jot; ujul^ otJk^;Q^ ^ uoo^; .cx^Ko JLxjtJb>o

wotoX:^ : J[atf>,:«,o.>k,. jU^.) ^JLo; oot uju^; otpaix. ^ql\. {oot-Jo
. ^o;; <~>otaLA(

^ yx.^) ^£>1 .cx^kn ?l;^mju> JbkKsoo
:
^;.aL.rhj l^aax

iootJi ooto . JLa]J otX (oot ]b(o
.
^^k:sit,X otlouai^j jLc&voD ^l|o

oM»$0La )); . (^axX ^iiai ^.v> aXa. ohs> ^'^sx qlX.; ^^oto . (vx\. 15

Jl?iia,aia;x jJe .jiskji) otA^ (oot )i(| uot JJo .^c9l\x\, 1$Kd otlor^o^ikoo jilo

rlwJLAj( uu; dot "'^x ^aaAJi ^^ot ][)( ^^otoJSx o;ixxo

y^(o :oM^a»;j (Iql£ux»9 JJo otlouaJSsoo otloa? ilpo(} )iiuaL*(o

(vao(ftoo (jot lAiXa jooLaao :j-ojj ^otoAxj (IsaXjlI JLxKx )Jo (l^j

(oot j^.aM 1^‘fxoX.j Oot '-*^00 Opt (jot ^.^>00 wuJj ^oj ^j ; loot 20

.otlvAXA,l w9aAa )AJSo l*io^ ^o^ :^A^o(

9] aLai zu lesen nacli Ps. 131, 11
,
niclit wie in Hs- >ala.

10] u-AX,^ zu lesen nach Ps. 88, 4, nicht wie in Hs:
18] Hs. aMtaj,
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I. Von EuseUus von Casarea^ Losung aus dem Buche uber

die evangelischen ^rjZ'i^fjLa'va; ErMcirung des Untenstehenden: Wes-

halb Matthdus mit David beginnt^ wahrend Abraham fruher war.

Vor lag namlicli in den heiligen Biicliern das Versprechen,

5 daifct von David der Messias hervorgelien solle, und in aller

Munde wurde erzahlt, dafi aus David der Erloser, der da

kommen solle, kervorgeken werde. Auch war durch eidlicke

Bekraftigung festgelegt, dai2> er von David kervorgeke; denn

in den Psalmen steht gesohrieben: „Es schwur der Herr dem
10 David und nicbt wird es ihn gereuen: Von deines Leibes

Frucht will ich setzen auf deinen Tbron“; wiederum: „Binen

Bund babe ich gescblossen mifc meinen Auserwablten und ich

babe dem David, meinem Knecbt, gescbworen" usw. Und bei

Jesaias binwiederum stebt gescbrieben: „Es wird ein Eeis

16 berauskommen aus dem Stamme Isai“. Dies war der Vater

Davids. Eerner: „Es wird die Wurzel Jesses sein, die als

Panier dastebt fiir die Vdlker; an ibn werden sicb die Heiden

wenden“. In den Biicbern Paralipomenon ist zu lesen: „Icb

werde erboben nacb dir deinen Hacbkommen“*, und: „Icb werde

20 bestatigen den Tbron seiner Herrscbaft bis in Ewigkeit“; weiter-

bin: „Icb werde ibm sein zum Vater, und er wird mir sein

zum Sobne“. Diese Stellen sind bekanntlicb nicbt an seinem

Sobn Salomon in Brfiillung gegangen, denn seine Herrscbaft

und sein Eeicb bbeb nicbt auf ewig. Aucb nicbt die Stelle:

26 „Icb werde ibm sein zum Vater“, und nicbt baben an ihn

sicb die Heiden gewendet. Sondern diese Stellen passen auf

denjenigen, der aus David menscblicber Weise bervorging.

Wie icb sagte, wegen seiner Grr6£)e und seiner Herrscbaft

und aucb wegen des geringen zeitbcben Abstandes von ibm,

30 und weil die ErzMung iiber David nocb jung und nicbt alt

I: ’ExXoYa( 5 (NPB. lY 8. 232 f.), Niketaskatene 9 (a. a. 0. 8 . 274 ff.).

Ambrosius IH 8f. (8. 113. Z.4—21).

9ff.J Ps. 131,11. llff.] Ps. 88,4. I4f.] Is. 11,1. 16ff.] Is. 11,10.

• 18 f] I. Paral. 17, ii. 19 £] L Paral. 17,12. 21 f.] 1. Paral. 17,18,

QapsNS C:ipisTUim8. ITeue Serie XII, 3



tjQA^flool; H.

vjoch;^? 1q,X

^r.A^oLa, ^lo .ovaj JL't-Ck^iwJ loj-ujj Y*l .ppl

ja.-uXfi^ ^o ^-OJ ^ : ?001 )Jj .(^l JlaJLo) oooi <poJ? K»o».

|laJ^? ^ y^( :
^o? )^

)9o»;^)Jo {t( ^oj hot hotf 5

./% -^-v ;»»iuo :auCS3 ))o .wojo^xj |Ka:>,a-L toof

(oo» 1;j69 <*j( {oo» JLJ^o :otLo^f lx.a^ a» (oo» Joof

. . ujo^ J^a? loovJ!
.)oo«;^(

y^l jv^v^N^; ?Jl,^j_a£ai!k JLa^ ^oo»lo .^osoa- pb? ^
:|oPx)J ^oi? ;oo»VaJ? ot-xx^ loiop? lo

;6)-*^-‘^ Jla.dJ? )i.SiOt ,^ot ^ |K*aA- {^.a^aa::^©

9^0 ^ ^>1.| .JOO>^i( ^OOI wOfol^l jjWLSOa-J lo¥ol9

:jL?odA oa^J ^om>1? ^ >a,©Qjk> ^oj

JL;o<ia> ojaaJ^ o6»? Joo» U3j; Jba^a.; ^o^©oV3 ''^s.^aoo

^ JLoaa^ pt-OJ yOo^Xo? Ajsov^j oi^a '^io 16

>kc.aia^j JLal J^av-a ^jOsiia JbuUo . ^iaiaa^j ).> a:a a» \wa^j oof

’"^x )<a*>Qo JUa»^ JtjuukAao '^oju; ^©lorAX*j^ ^Ka K*^j,aUo ^3,a©

JliOMa.? ouoij Jb>l oot o»>Jfcsa JbuUo .JLui.Aao9 ;ma,a? lodxl} JLaJ

'^500 ‘O^sj oot ;.A^

lo^ JJ? .)jb3 o»jKaj ^fca.o» toibw qX :f*o} iKa ^ w^s» liaa^ ^Jo« 20

jL|OQjCa. woKa,? [^ot;a/] .)au^> )o«vaJ

^o;.3; ''\^io© .IchCSv.!

vu^j; ^09 ^ Jia^v jLva.a\. '©w^oJo t-aaj

4] ;j»l iaio zu erganzen nacli Jo. 7, 42.

17] Nach Peg. ist oiUj.Aj} zu erganzen.

21] )BO(fal ist als Dittographie aus )«oi;oil loi.. zu tilgen, odor es miiDte

^aipi{ yp^; geleson werden.
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war, und in aller Munde erzahlt wurde, dafi er aus David

hervorgelien werde, deswegen hat Matthaus, er, der den

Hebraem* das Evangelium verkiindete, den David am Anfang

seiner Erzahlung an die erste Stelle gesetzt.

5 n. Von Eusebius von Cdsarea: Weshalb er, nachdem er

sagte: „Des Sohnes Davids^'", m Abraham ubergeht

Den David nannte er zuerst im Anschlufi an die Denk-

• weise der Hebraer iiber ihn. Auch im Evangelium steht

geschrieben, dafi die Juden sagten: „Sagt nicht eine Schrift-

10 stelle, der Messias werde von David und aus Bethlehem, wo

David geboren wurde, hervorgehen?“ Und er setzte Abraham

nicht vor David, soferne die G-esohichte iiber ihn alt war und

nicht so leicht in ernes jeden Munde gefiihrt wurde, und

das Versprechen, das ihm zuteil geworden war, alter und

16 vorangegangen war und sich niemand fand
,
der ihn Sohn

Abrahams nannte. Und weil verheiJSen war, dafi Abraham

den Volkern im Geiste Yater sein werde. „In dir werden

gesegnet W6rden“, so heifit es, „alle Ydlker“; ferner: „Du wirst

Yater vieler Yolker sein“, soferne namlich nach dem Yorbild

20 des Eifers Abrahams jene Yolker Gott furchten und des

geziemenden Segens gewiirdigt werden soUten. Da dem so

war, war es folgerichtig, dafi, weil Abraham der Erzvater der

Berufung der Vbiker war, er an die zweite Stelle hinter

David von dem Evangelisten genommen wurde. Und Veil

25 beide Yersprechungen empfingen, wegen der Berufung der

Yolker und wegen des Brlbsers der Yolker, so geziemte es

sich, dafi der, der die Yerheifiung inbetrefP der Geburt des

Erlbsers aller Yolker erhielt, vorangesetzt wurde dem, der

die Verheihung der Yolker empfing, und dai^ als zweiter der

30 Yater der Yolker im Geschlechtsregister aufgenonimen wurde.

Und in schbner und richtiger Weise berichtet das Buck der

Geburt Jesu Ohristi zunachst iiber den Erzvater des Messias,

dem Fleische nach und an zweiter Stelle nach ihm iiber

II: ’ExXo-^aJ 6 (S. 234) Niketaskatene 11 (S. 246). Ambrosius III 10

(S. 106 Z. 1—11).

1 7 f.]
On. 12,8. isq Gn. 17,4.
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fol. 303r° oberer Rand.

?opQ.jt ^ l^l «4Xua.jBoo?? HI.

{bsXl )JI ^ ^\a .\ pb^ jj OlJuJ

»>JL>o{? o»I^j{ ^ ^q:>oc^j^o >aa.>> ^ jL:>g>o .pot ^ uk>>;

lo^MJL )jfJL»jJj s-CH jboj .^po(<^o) »3{ ^sxxTifcab 5

^oMoo9 JLi>i:5>. ^ajt90 v>.,;o| )J : ItsApt )jot {)»ca,a K*|; Kuj^X;o

jLuioJbi; jLiii ^ JUja o^.\.o(; {j^wV.t foxL^ .jUi'a t>Xo{

^^0^0 «,tpp) ilLiJj ^o|.jbo yiXot It>uwi3DOoaJ )J

:^.X.b( u\Ofc. JL^4ti.»!!!>>,^^o? ^ :^Kaoo JLagjia |JLiJ'p>{

JJ{ .(t| JLa^i; VQa.aua oaj; ^.»o; tsA^o ^o {t(; 6ot; lo

Jbk.$; (oo) o).i:»; jLcox,^ :i?>nS.^..? {tpxoju y9to;o .JL^

opt - »*
I
A v% \ v^

f Jj

Am seitlichen Rande in griinen Linien wie das Bisberige: JJ jo^

:pXASb ^ ^t‘P-u-0 Ih^O} ^a. p»? JLoooufcj jbjLo?

vvaiu^ JJ 6^ 15

fol. 303r” untere Halffce.

^iaft.a wtsoo <MjLkjh<io JLodmsto Jpo ''\^ooj : t<v\ IV.

r®?^ Jbo^ ;oc>»pi{ ;.5b{

5] o vor feblt in der Hs.
uj Vielleicbt zu lesen: llj-.jjt.
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den geistigen Vater der VSlker, die durch den Messias erldst

wurden; denn der Erloser hat den Vorrang vor denen, die

erlost wurden. Ans diesem Grunde wandte der selige Matthaus

hinter David sich nicht zu denen, die nach ihm kamen, sondern

5 zu Abraham, weil kein anderer friiher einer gottlichen Ver-

heifiung gewiirdigt worden war. Und weil er ferner das Ziel

gesetzt hatte, die Geschlechtsreihen unseres Erlbsers darzu-

legen, und den Hebraerrf zu zeigen, dal^ er aus dem Samen

Davids hervorgegangen sei.

10 III. Von Eusebius: aus welchem Grunde MattMus, wahrend

er afle Namen des GescMechtsregisters aufidhlt^ nicht sagt: N, N.

seugte den N. N. mit der N. N., sondern nur diese 3 (Angahen

macht): den Zara mit der Thamar und den Booz mit der

Rachab und den Salomon mit dem Weibe des TJrias.

15 Es forschen Leute auch und sagen, welches der Grund

dafiir sei, dal?> er bei den anderen Namen in dieser Beihe des

GescMechtsregisters vorher und nachher nicht die Frauen angab

und bezeichnete, von welchen er Sohne zeugte, sondern nur

diese 3 (namhaft macht), welche Sohne zeugten von Frauen,

20 mit welchen sie auf einem illegitimen Wege die Ehe ein-

gegangen waren, von denen eine eine Dime war, und die

anderen dem Bufe nach scMecht waren. Der Grund dafur,

dais uns der Evangehst miUdiesen bekannt macht, ist, dalS

derjenige, derkam und demFleische nach aus dem Hause Davids

25 hervorging, nicht wegen der Gerechten gekommen ist, sondern

wegen der Sunder, und damit er wiedergutmache die Siinden

der Welt. Und wenn er sich auch verband mit einem Stamme,

aus dem ungesetzlicher Samen hervorging, so heihgt er ihn,

beriihrte sich aber keineswegs mit ihm, wie die Sohne, die,

80 wenn sie ekelhafte Stellen bescheint, diese zwar ehrt, sie aber

keineswegs beriihrt.

IV. Von Eusebius: Weshalb Matthaus bei der Z&hlung der

Generationen Abschnitte macht, indem er sagt, dafi non Abraham

III: Ygl. die ungleich umfangreioheren AusfiihruBgen ’ExXoyaf 7 ff.

(S. 234—243). Ambrosius III 17—44.

IT: ’ExXoYaC 11 (8. 245). Ambrosius HI 16 (8. 109 Z. 21—110

Z, 10).
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IfMjil q::^o . IcLoo) Jb>ot^

V aiNw .Ai riNrt

joo)*^? ^j] (to'tJt ^JL:>aLd «iAA,».ul? Jljk9QkSoo :wJ^::» ^ (jo)

rJliOLS*.} t,c!Q.A.coJL^JljjD Jbo^:>w

^Xomzx^ Jtpu? .^o-uJ^io 5

oot ll*^lo Jbotiwo ^*oj ool 11\mIo . j-*o^ jbojjkv

^^0 j>Qi\s3>l t-*^ ‘*®t -JL-uJCWLiiw JbofXo Ijojj ogi^; aoj

ooQi )-juV )J( :oo«>» JLa^soj }1qj;^Po ^;ju^oo |I

looi .pLij a*xbX^> ^ort JLjto^ ;Jbta2^

Jls} '^Ajsoj iCffiAnoJL^jaoJL^ jOf-io ji) lo

h} tJ> i,^a3oX^o( ?jo) '^>Sk.o vcH-aj JULa*o» jjo :loo^ Jlsa-uQ,io yx\M.9ol

6».a.AflPo |i.aa:i>cl.\. oMiAid “IaXsoi (^09

V^O)}

^ {l.o.\
<^j^. ^0} ^ »j of

.ooot V
} ^An^ofO i ^X.o^o .ooot 15

^^Adbt : oih^ |^sAff>.A\
>. ^ .

^obkJt^oJlAJ jllAAO^O

f. 304r ^La.a^^ ^aA!o Jlj « A*** * •v>*\
, JlAatA.

lo^ (fOO^A Ka39 (^io (loX*i*$ Oi^ )ll(
. ^Ojibk. 1,00^

^1^0 otJo-flj V^a; ^ :Vc>^>? Jbeofo,^ 20

Ka)lXa;o : u^;~9 ?jot . jUu^aao; ©Io^-Aa^Sc

• v^( J*ao 0̂(hXo

IcxAOx# ||jo ji^ olXj roiAa^^o:^ uDjj ''^SAjaJioo

V tAJa. lukjouB

o t- •?
!-«A )»t;^l «} scheint, da beide Abscbriften sie haben, der

Scbreiber der SeTemsfcatene bier infolge Vertikalditograpbie irrtiimUcberweise

dSfb^iagL^^^^”
kemeswegs in den ZuBammenbang, ist
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his David 14 Gemrationen sind und wiederum so von David

Ms mm Exit und so vom Exil Ms mm Messias, und nicht in

einer Zahl alls msammenfafit

Matthaus verfuhr so und er machte Abschnitte bei der

5 Aufzahlung der G-enerationen wegen der verschiedenen Regie-

ruiigsformen des Volkes, die von der Greschichte aufgezeigt

werden. Denn anders geartet war die erste Regierungsform

von Abraham an bis David, anders wiederum die von David

bis zum Exil und anders auch schlieMch die von d’iesem

10 Zeitpunkt bis zum Messias. Denn was von Abraham bis

David betrilft, so ist es ersichtlich, dai^ sie nicht unter der

Herrschaffc von Konigen standen; vielmehr leiteten nach Moses

und Josue Fiihrer das Yolk, die von ihnen Richter genannt

wurden und deren Binsetzung auf eine ganz bestimmte Art

15 und Weise erfolgte. Auch war damals Jerusalem noch nicht

erbaut mid auch noch nicht sein Temp el. Deshalb schlofi der

Evangelist, als er in seiner ersten Aufzahlung bis zum Anfang

der Konigsherrschaft gekommen war, die Zahl und beendete

die Geschichte dieser.

20 Was aber die (Staatsform) nach ihnen betrifft, so wurden

sie von David bis zum Exil von Konigen regiert, und die-

jenigen, die aus dem (Jeschlechte Davids regierten und die-

jenigen, die aus der Trennung des Yolkes hervorgingen, und

der Tempel in Jerusalem dauerten von jenem Zeitpunkt an

25 bis zum Exil. Also trennte er passend auch diese (Periode)

wissentlich ab.

Was aber diejenigen vom Exil bis zum Messias betrifffc,

weil iiber sie kein Konigtum mehr herrschte, sondern die

Herrschaft vom.Stamme Juda auf das Geschlecht der Priester

30 iiberging, welche iiber sie von der Zeit des Cyrus bis zur

Geburt des Messias regierten, deshalb teilte er auch diese

wissentlich richtig ab und zahlte sie in einer besonderen

Gruppe auf.

Man mufi also einsehen, dai^ er nicht ohne Wissen und

tiberlegung diese drei Abschnitte gemacht hat.
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foL 304r“.

^ ^ jbiM .)j;>i-»j! jJLaacp .ojuiik^; Y.

. : a.n,\v)? ;.maK.&cxfc JLusadLX Jl^^o :^oj» wOtoaS;

v^oot v^Jboo ~T^

loof I tiOjjaD jULad^ ^ oi^j :loi^l jxx^i o| K.och 1. 5

:JikaKaafli^ |oo» t*j| J^^jL^o ;o)^jm«oC^ o^

^amao JLx^ V^^jsiia .JLa\»j jJbo^

.»A,(a*o ^ a.o^v> ? |J^ik,JL i^ja*.ou ;j=» ^Jo-*

;£i ^$<x^ jajt :v_»^ qo» ;^v ^o
JL9;jik> oju> ]Jo .JL^ax, toinw lo

:
^OAfixi ^ i^o jiliicuo ^Ao»ViiCa»^j : oilik. loo^ j * rj

^!icv,*m o^t<via.\vi \, 64.*:!>Q..^jLi«| low uajj

i^ovA t-®t^ .oJ^ jbLsQt©
,
o)V Jt©©)

|la<U q::^ UI .l;jsx:^fl {l©:^^ JLj..aft^ Jbo t-*o; ^©
Jtooi o^i 9om{o ^ JLa)ot ^ ^JLoj^o ;.mx^>aV| 15

. } *^>1 &o‘!i){ j.V>^V ^Of jUbiOu J,oo)

)J Ui;^? s-0»QJU>J fj^f tJl .IfOi -^l i) III

K^JlApo \u\o .vp<Hiajuj

^ X v^^ytj )iiiU>^o • « (J^©o<uao

l^l .>po^Oa^ ojjfioo JboaA>J^J^ Jli;-u{o : ol 20

6«o J,©,© ^ .jj^^^
jaxAa oXo .;^ ooio .^j^AioxCi^

'-•o»<Umu\.j t,A* ©.aao }La^{o .jLjLuj^©© |j©t ^Kiodxa i3| Lv;, n^
\oofX vo-^^aoj ?1©Aq.^\ |ls(j .sp-tiii (K=>;a

li-^Jo iiia ©^©( o^oj;? ^ vp©^ .JLi; 26

k^lo .0000 o^ol JU-^^ Uo ©;^ ^ flat

.of.^ ^ uia :©;ix:k. JLoSj JLxoi Jbo^j
u>j; '^©, Jta-? ,Of\ol l'^ J.JUM ^a.,aa Jbpu/o

^o» ^ v^*(;a>aAioj ^ ©( :|^a o^o( oaojjbj JCL> w?©^; ^
o^5». tocH K^^ Mad. ©N».j ^©^ :i^.a©X^©( ^ a^ll )b>ot >^©, 30

21] Hs. JL©ij^.
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V. Von demselbenfEine andere Erkldrung Uher das Obige,

warum, wdhrend von der Zeit Davids bis auf Jechonias und

das Exil 17 Konige regierten, MattMus sagt, dafi es 14 Gene-

rafionen warm.

5 1 . Du mogest einsehen, o Freund Grottes, dafi er (= Matthaus)

es sich nicht zum Ziele gesetzt hatte, iiber die aufeinander-

folgenden G-eschlechter zu handeln. VieJleicht wiirde jemand
ganz mit Eeoht den Schriftsteller tadeln, soferne er das Ge-

schlecht der Konige beschreibe. Denn nach dem Buche der

10 Konige und der Chronik regierten iibereinstimmend drei

Herrscher nacheinander nach Joram, dem Sohn des Josaphat:

Achaz, Joas und Amosias und indem Matthaus diese drei

iibergeht, springt er, von Joram, dem Sohne des Josaphat,

zu Boas iiber und man sieht die iibrigen nicht, die er in der

15 Mitte iiberging. Wenn er nun sich zum Ziel gesetzt hatte, die

Generationen der Konige und die Geschlechter nacheinander

zu beschreiben, so ware es richtig, seine Lehre als falsch

anzufechten. Aber er stellte sich nur zur Aufgabe, die Gene-

rationen zu zahlen, und er schrieb derart, dafi von Abraham
20 bis David 14, von David bis Jechonias und dem Exil 14

Generationen waren, aber nicht 14 aufeinanderfolgende Ge-

schlechter. Von hier aus gesehen ist er geziemenderweise frei

von jedem TadeL Wenn dem nicht so ware, hatte er sagen

konnen, dafi aUe aufeinanderfolgenden Geschlechter (Mao-) von

26 David bis zum Exil 14 an der Zahl waren. Aber das sagt

er nicht, vielmehr: Generationen Denn „Generationen
“

kann man die Lebenszeit eines Menschen nicht nennen, da

es sich oft trifft, daiS die einen nur eine kurze Spanne leben

und bald in der Yollkraft der Jugend dahinsiechen; andere

30 kommen nur bis zum Kindesalter, andere bis zu dem des

Junglings oder des Mannes, andere erstrecken ihr Leben bis

zur auJSersten Grenze. Wie soli man da eine Generation

rechnen, wenn der eine bis zu 10, der andere bis zu 20, der

bis 50 und der bis 70 alt wird und der ZufaU es will, dafi

V 1: ’Exloyaf 13 (8. 247). Ambrosius HI 45 (S. 132. Z. 11—133
Z. 10).



42

ooo» ^^9uqdj I lo^A.

A(WfA. lymihSiik ^aviX.

JJo ok^? ^cH-iiijL (KXL ^^6»} :o;j«{ |j;^( )joe>t )j'^? 2.

ooo» Jb^-sJtVj .too* JL^jtsiX^olj ^(xX )b^ja :o-a5pl{

^JLuj cxxil} cnlfco^ u-^Jdxo :^poJ 5

JLaJ^A ^o-uJ^aj jjjotaSkaj uoj; JDo .JiaaAO

o»ja.rx,a> u.ic^ ^ JL&oxo

vijL::,^3D Ji'^jU JLoo; JLoo^:^ ^;isk0

fol. 304r° v°.

Jbo^ jLajsQL* 9)^ iSsl : Jiiot iiuuaa; jjjLsk o^ jbuoot VI. 10

v^oot {pcxx:xck97; polo \^di^hs*{9 :,auaoQ.^

wJL>^bo jUju u>AAVjL=»; roXbKooLxaX 409; 1.

)jUMa>.A^(> jluixo .jljuJJ vpot!^ {ooM ^ Jiad^ ri^xbo^



43Die evangelischen Fragen und Losungen des Eusebius.

auoli mal einer 100 Jahre uberschreitet? Und nicht nur in

friiberen, sondern aucb in unseren Tagen kommt dieses vor. —
Wie kann man da das menschlicbe Leben eine Generation

nennen, zumal, wenn einige nickt einmal bis zu der Geburt

5 von Kindern ibr Leben fristen? Die einen namlicb zeugen

Kinder, nachdem sie vor einem Alter von 20 Jabren gebeiratet

baben, andere aber nocb nicbt, wenn sie die 30 Jabre iiber-

scbritten baben. Ancb gibt es solcbe, die, wenn sie die ersten

Kinder gezeugt baben, dabeistebenbleiben, andere binwiederum,

10 die scbon bis iiber das vierte Gescblecbt der Kinder vorge-

scbritten sind, so daJfi sie mit 50 Jabren scbon Kindeskinder

seben, andere hingegen nicbt euimal mit 70 Jabren einen

einzigen SproL gezeugt baben. Wie soil man da die Genera-

tionen zablen? Ausgebend von denjenigen von mai^iger Lebens-

15 dauer, die friiber, oder von denen, die spater Kinder er-

zeugten? Da dieses so von dem Evangelisten in Erwagung

gezogen war, nabm er, da er sicb nicbt zum Ziele gesetzt

batte die Gescblecbter zu nennen, sondern die Generationen,

in die Generationenreibe diejenigen Namen auf, die ibm

20 geniigten, um 14 Generationen voll zu macben.

2. Andere geben eine andere Deutung: Piese drei Kamen
auszulassen und nicbt aufzuzablen, babe in der Absicbt des

Evangelisten gelegen. Weil sie Erevler waren, sagt man, und

aus einem veracbtbcben Stamme und aus dem Samen der

25 Sidonierin Jezabel, der Erau des Acbab, und nicbt durcb

ibre Erwabnung das iiber unseren Erloser bandelnde Bucb

babe verunreinigt werden diirfen; denn aucb Moses babe ja

^imeon ausgelassen, als er die Sobne Israels gesegnet babe;

und zuweden von Stelle zu Stelle viele andere.

80 VI. /So hahen wir auf dieselbe Weise der Darlegung auch

m erkldren, daf, wahrend es nach Jechonias bis auf Joseph

12 Generationen sind, Matthaus sagt, dafi es 14 Generationen

waren.

1. Wir miissen folgendes beacbten: Offc gescbiebt es, dai^

85 bei Bejabrten und Hocbbetagten, wie gering auch immer die

YI 1 5 ’ExXo^af 13 § 1. (S. 247).
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ZaH der G-escHechter der betreffenden war, dennocb die Zahl

der G-enerationen fiir vollzablig angeseben wird. Wie man
bei denjenigen von David bis zum Exil wahrend es nacb

Gesclilechtern 17 sind, die gezablt werden, sagen kann, dafi

5 siob weniger Generationen herausstellen, namlicb 14, so werden

aucb bier, durcb die Gescblecbtsreibe von 12 Mannern die

14 Generationen ausgefiillt, weil vielleicbt diesen 12 ein langes

Leben bescbieden war und sie bocbbetagt wurden und geniigten,

um diese 14 Generationen auszufiillen. Dieses ist eine Losung.

10 2. Erne andere Erklarung dafiir, dafi es 14 Generationen

seien, findet man genau in der Gescbicbte, wenn man zu den

12 Jesus binzuzablt, der fiir den Sobn Josephs gebalten wurde,

und zu diesen nacb Jecbonias, der nacb Babel deportiert

wurde, binzufiigt, nicbt aber den, der vor dem Exil in Jeru-

15 Salem Konig war. Zwei batten namlicb nacb Josias den gleicben

Namen Jojakim: Der Sobn eben dieses Josias, der nacb ibm

in Jerusalem berrscbte; und der Sobn desselben war der

andere Jojakim-. Diese wurden aucb beide Jecbonias genannt.-

Jener Jojakim nun, oder aucb Jecbonias, welcber der Sobn

20 des Josias war, soli in der Generationenreibe vor dem Exil

gezablt werden. Dessen Sobn aber, der zweite Jojakim., der

ebenfaUs Jecbonias genannt wurde, der Sobn des ersten

Jojakim und Enkel des Josias wird mit denen, nacb dem Exil

und mit dem Messias gezablt und so die Zabl der -14 Gene-

25 rationen ausgefiillt. Dafi man weiS, dafi zwei mit dem ISTamen

Jojakim existierten, bezeugt das Bucb der Konige folgender-

mafien: „Es setzte der labme Pbarao iiber Israel Eljakim, den

Sobn des Josias, zum Konige ein anstatt seines Vaters Josias

und anderte dessen Namen in Jojakim Es fiigt binzu: „25

80 Jabre war Jojakim alt, als er in Jerusalem Konig wurde“.

Kurz darauf: „Und Jojakim entscbbef zu seinen Vatern und

sein Sobn Jojakim wurde anstatt seiner Konig. 18 Jaime ’^ar

er alt, als er zu regieren begann, und 3 Monate regierte er in

VI 2: ’ExXoYaf 13 § 2. (S. 247 ff.). A.mbrosius III 46 (S. 133

Z. 15-135 Z. 2). 13] s. 0 . S. 31.

27 ff.] IV (II) Kg. 23, 34 . 29 f.] IV (II) Kg. 23, 36 . 3 1 ff.] IV (II)

Kg. 24,5 ff.
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VII. Menfalls von Eusebius: Wie es m verstehen sei, dafi

Lukas schreibt: Christus sei in Bethlehem in Juda in einer

Ebhle geboren und in eine Erippe gelegt warden, wdhrend doch

Matthaus sagt, dafi dm Weisen, als sie kamen ihn anmbeten, ihn

in einem Hause vorfanden, in das sie eintraten und ihm Ge^ s

schenke darbrachten.

Zunachst ist zu beachten, dai^ die Dinge, die Matthaus

erzaMt, verscMeden sind von denen, woriiber Lukas gescbrieben

hat, in betreff dessen, was zur Zeit der Geburt des Messias

gesohah. Daruber namlich, was Matthaus ausgelassen hatte lo

und unerwahnt liefi, berichtete Lukas, und das, was jener liber-

schlug, sagt dieser. Lukas namlich schrieb iiber die Empfangnis
unseres Erlosers, nachdem sie (= Maria) yon dem Engel benach-
richtigt worden war, ferner daruber, dai2> Joseph mit Maria,

die empfangen hatte, hinaufstieg, damit er sich anmelde. Er u
zog namlich von Nazareth, einer Stadt Galilaas, nach Judaa
hinauf in die Stadt Davids, welche Bethlehem heii^t, weil er

aus dem Hause und dem Geschlecht Davids war. Als sie dort
waren, ward erfiiUt die Zeit, dafi sie gebaren soUte. Und sie

gebar ihren erstgeborenen Sohn und legte ihn in eine Krippe, 20

da sonst kein Platz war, wegen der Menge Yolkes vom Stamme
Davids, die in Bethlehem zusammengestromt waren, um sich

anzumelden. Da sie fiir sich eine Herberge nicht fanden, so

blieben sie in einer Hohle. Und dort kam ihnen die Zeit
der heiligen Geburt. Als sie ihn geboren hatte, wickelte sie 25

ihn in Windeln ein und legte ihn in eine Krippe. An diesen

yil: Originaltext ediert NPB. IV (S. 271—281 ),
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Jerusalem. Seine Mutter liiel2> IST^chusclita. Er tat, was bose war

vor dem Herrn^. Zu jener Zeit kam ISTebukadnezar und nabm
Jerusalem ein. Er bracbte ihn und die bei ihm waren in die

Gefangenscbaft nacb Babel. Dieser aber war derjenige, welcber

5 von Jeremias Jecbonias genannt wurde. Deswegen wurden

ganz richtig in der Generationenreihe von Jeckonias bis zum

Messias 14 Generationen gezaHt. Andere geben wiederum

eine andere Losung, indem sie die Jahre der Gefangenscbaft

fiir 2 Generationen ansetzen.

10 Ort, in die Hoble kamen die Hirten, die von Engeln benacb*

richtigt waren. Sie saben das Ejnd, das in der Krippe lag

und in Windeln eingewickelt war. Nacb 8 Tagen bracbten

sie den Knaben nacb Jerusalem, damit er bescbnitten werde,

wie das Gesetz es vorscbrieb. Hierauf zogen sie gleicb zu ibrer

15 Stadt Nazaretb.

Mattbaus aber bericbtet nicbt diese, sondern eine andere

Geacbicbte. Er scbrieb zunacbst iiber seine (= Obristi) Geburt,

dann iiber die Ankunft der Weisen und die unmiindigen

Kinder, erwabnte aber nicbt die Zeit des Kaisers Augustus,

20 unter dem die Zablung stattfand, aucb nicbt die Hirtenscbar.

Hieraus muB man scblieJSen, daJS die Ankunft der Weisen

zu einer anderen Zeit stattfand als die Zablung des Stammes

Davids und die Ankunft der Hirten.

Nicbt widerspracben einander die beibgen Evangelisten,

25 wenn man namlicb iiberlegt, dai^ Lukas ibn 8 Tage nacb

der Geburt mit seinen Eltern nacb Jerusalem binaufziehen

lieB, um jene Gesetze zu erfiillen, und von dort ibn nacb

Nazaretb zuriickkebren liefi. Mattbaus scbrieb namlicb iiber

eine Zeit, die 3 Jabre spater lag als die, iiber die Lukas

30 bericbtete, da sie wiederum nacb Betblebem zogen zu jenem

Orte wegen der bedigen Erinnerung. Aucb wir bandeln so:

Wenn wir in den bl. Biiobern gelesen baben, so tracbten wir

danach, oft die
,

beiligen Orte zu besicbtigen und dort unsere

Gebete zu verricbten. Aucb ist es nicbt zu verwundern, dafi

35 sie die Dinge, die sicb in Betblebem bei der Geburt unseres
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Erlosers ereignet hatten und durcli sie in Erfullung gegangen

waren, nicht nur einmal, sondern ofters vereliren wollten.

Ms sie demnacli von Nazareth kamen, wie ich schon

sagte, da fanden sie den Ort frei von jener Menge nnd dem

fremden Volke, das sick dort wegen der ZaMung versammelt 5

hatte. Es waren in dem Orte oder dem Stamme BetHehem

nur seine Einwohner. Sie gingen hinein und liefien sick in

einem Hause bei ikren Bekannten nieder. An diesen Ort und

zu dieser Zeit kamen nack 3 Jakren die Weisen. Da jener

Ort, Betklekem, leer war, so fanden sie die Herberge, wie 10

wir sckon erwahnten: Und sie gingen nack Betklekem und

fanden ikn in einem Hause mit Maria, seiner Mutter, und sie

beteten ikn an und brackten ikm Gesckenke dar.

Vni. Von demselhen: Tiber den Stern, der den Weisen erschien.

Diese, die Weise genannt wurden, waren vom Stamme is

Bileam, wie einer Erzaklung zu entnekmen ist, die Moses

erwaknt. Denn auck jener war ein Weiser (JLa,©.,^) und er

erzaklte, er sei vom Gebirge des Ostens gekommen. Aus

dessen Propkezeiung ist die Kunde von dem Stern, der auf-

geken solle,’ entstanden, und von dem Manne, der aus dem 20

Samen Israels geboren werden soil und iiber alle Vblker

kerrscken werde. Moses namlick sagt wie aus dem Munde
Bileams; „Aus dem Zweistromeland berief mick Balak, der

Konig der Moabiter, vom Gebirge des Ostens Darauf sagte

dieser in seiner Propkezeiung: „Bs wird ausgeken ein Stem 25

aus Jakob und ein Szepter aus Israel aufkommen, das iiber

viele Volker kerrscken wu*d“. Dieses ward bei den Nack-

fol. 306r°—306r°.

JUujtso oXo
vIooAa (o»j ^01 Ao^Xl 30

Yni: Originaltext ediert NPB. IV 8. 28 If.

23f.j Nm. 23, 7 . 25ff.J Nm. 24,^7,
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kommen Bileams in den Biicliern aufbewahrt. Von Mer aus

miissen wir verstehen, dafi die Weisen in den Tagen unseres

Erldsers, als sie den Stern gesehen batten, wie ibnen Bileam

es vorbergesagt batte, sicb innerlicb getrieben fiiblten, den

5 Konig zu seben, der geboren war, den der Stern verkiindete.

Sie bracben auf und kamen naob Jerusalem, wabrend jener

Stern ibnen den Ort, die Stelle und den Knaben zeigte: „Siebe,

der Stern, den sie im Osten saben, zog vor ibnen ber, bis

er kam und steben blieb iiber der Stelle, wo der Knabe war“.

10 Wenn es aber beiSt: „er blieb steben", so glaube nicbt, dafi

er vom Himmel auf die Erde berabgekommen sei und iiber

dem Dacb des Hauses gestanden babe. Wer dieses glaubt,

ist von Sinnen. Sondern weil er ein Stem war, so nabm er

aucb wirklicb iiber ibnen seinen Weg wie ein Wegweiser, in

15 einer Kobe allerdings, die nicbt sebr weit von der Erde ent-

femt war. Aucb glaube nicbt, dafi er auf demselben Wege
wie jene anderen dabinzog, sondern er scblug zwar einen

bekannten Weg ein, aber aufierbalb der Gewobnbeit, und man
sab ibn auf verscbiedenen Seiten anders. Den Weisen, die an

20 dergleicben Beobacbtungen gewobnt waren, zeigte er an, wobin

sie ibm folgen mui^ten. Denn an anderen Orten gestaltete sicb

aiicb sein Lauf anders und er zog von Ort zu Ort, von

Zentrum zu Zentrum und von einer Stelle des Himmels zur

anderen. Als er zu dem Hause gekommen war, bbeb er iiber

25 diesem steben; er bewegte sicb nicbt weiter imd ging nicbt

von der Stelle. Als die Weisen nun saben, dafi der Stern

stdlstand und sicb nicbt von der Stelle bewegte, was sie

friiber nie geseben batten, da freuten sie sicb gar sebr.

IX. Von demselben Eusebius: Erkldrung, weshalb er Joseph

30 in der Generationenreihe aufmhlt und nicht Maria, von welcher

der Messias geboren wurde, und daruber, dafi die GoUesgebUrerin

aus dem Hause Davids stammt, und uber das Schriftwort

bei Lukas: ^Elisabeth, deine Verwandte^'.

IX 1: ’ExXo^ai 1 § 1— 7 (8.219—224). Ambrosius III 3 (8.99

Z. 1—19).
7ff.]Mt.2,9. 33] Lk. 1,36.
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1 . Vorerst wisse, dafi dieses der Ratschlui^ Grottes war
und zwar deswegen, weil man sonst die Erzengung unseres

Erlosers geschmalit hatte und die Jungfrau geschmaht und
profaniert hatte. Auch sollte verscliwiegen und nicht offenbar

5 werden die Art der Erzeugung unseres Erlosers und die Jung-

frauscbaft Mariens und es nicht vielen bekannt werden, dalS

es die Eiibrung des beiligen G-eistes war, ausgenommen diesen

wenigen, die es wissen mufiten: vor alien Dingen Maria, die

daran zweifelte und zu dem Engel sagte: „Wie soil dieses

10 gescbeben?“, worauf er ihr verkiindete, dafi sie vom beiligen

Geiste empfangen wiirde; an zweiter Stelle Elisabeth durcb

Vermittlung des beiligen Geistes, als sie rief: „Du bist ge-

benedeit unter den Weibern", endlicb Joseph: Da ibm die

beilige Empfangnis nicht bekannt war, verbielt er sicb zweifelnd

15 in seinem Denken, wobei der Engel ibm verkiindete: „Furcbte

dicb nicht, Maria zu deinem Weibe zu nebmen; denn was in

ihr ist erzeugt worden, ist vom beiligen Geiste. Und er soil

Jesus genannt werden und Sobn des Allerb6cbsten“. Und als

er bei sicb iiberlegte, dal^ ibre Weggeleitung besser sei als das

20 Zusammenwobnen mit ihr, und sie entlassen woUte und, wed
er gerecbt war, die Gescbicbte nicht ausbreiten, das beifit aber

nicht offenbar und kund macbeii wollte, spracb, auf dai^ keine

Gefabr aus dem Argwobn des Volkes iiber sie komme und man
die beilige Empfangnis scbmabe, zu ibm der Engel: „Eurcbte

25 dicb nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nebmen, das bei&t aber,

iiidem du sie beimfiihrst und zu dm nimmst“. Und um seinen

Glauben an ibre EmpfSngnis zu befestigen, verwies er ibn

auf das Zeugnis des Isaias, der propbezeite: „Siebe, die Jung-

frau wird empfangen und einen Sobn gebaren, und man wird

30 ibn Emmanuel nennen“. Er nannte Joseph Sobn Davids,

mcbt aber Sobn Jakobs, wie er es docb eigentlicb war, damit

er an das in der Scbrift gegebene Yersprecben erinnere,

daJ& von David der Messias ausgeben werde. Und derart war

es gottbcbe Anordnung, dal^ Joseph und nicht Maria im

9] Lk 1,34. 12 £] Lk 1
,
28 . 15—18] Mt. 1 , 20 .

28 ff.] Is. 7,14.

4*
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woioaj >.9 ,jm>a.*.
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GrescHeclitsregister aufgezahlt wurde, weil vor den Unglaubigen

die jnngfrauliclie Empfangnis geheim gehalten werden sollte;

denn sie wird von denen, die davon liorten, nicht leicht geglaubt,

wenn sie ihn als einen Menschen seben, der leidet wie wir

5 und nicbt dnrob irgend etwas von der sterblicben Natur

abweicht. Denn siebe, nach Wundern und gottlicben Hilfe-

leistungen nennen sie ibrn Sobn Josephs und Marias, indem

sie wegwerfend sagen: „Ist das nicbt der Sobn Josephs und

ist nicbt Maria seine Mutter? Sind nicbt seine Briider Jakob

10 und Joseph?"

Geziemenderweise wird also Joseph als der Vater des

Knaben im Gescblechtsregister gezablt. Wenn dem nicbt so

gewesen ware, wiirde man diesen Knaben fiir vaterlos gebalten

baben, sofeme er obne Yater aufgezablt worden ware, und

15 man batte nicbt gewufit, dafi er aus dem Hause Davids

bervorgegangen war; das batte zum Yerderben fur viele gefiibrt.

Wegen der Unkenntnis des Sacbverbaltes wiirden sie die

beilige Geburt gescbmabt baben. Deswegen bediente sicb das

Wort eines zweiten Weges und zablte Joseph im Gescblechts-

20 register, als ob er der Yater des Knaben ware.

Dieses war sebr ziicbtig, und es war obne Nacbteil in

betreff dessen, was an Scbmahungen iiber Maria ergeben

wiirde. Yorteilbaft wurde er Sobn des Zimmermanns genannt

und Bruder von uns.

25 Dieses gescbab aber gebeimnisvoll, und es wurde als ein

verborgenes Gebeimnis verscbwiegen, was zu verscbweigen

gut war, damit zur geeigneten Zeit die Wabrbeit entbullt

werde. Dieses war aber diejenige der Auferstehung unseres

Erlosers von den Toten, der Himmelfabrt und der Erobbot-

30 scbaft iiber ibn als iiber das Wort Gottes und der Berufung

der Yolker, die, als sie die Erobbotscbaft iiber ibn empfingen,

glaubten, dai^ er Gott sei, und die Dinge der Geburt und

Jungfrauscbaft Mariens als glaubbaft anerkennen. Ge-

ziemenderweise zablen infolgedessen die Evangelisten Joseph

85 und nicbt Maria im Gescblecbtsregister auf. Denn wenn sie

8ff.] Mt. 13,55.
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loot JLojajso jJ; ^ llJ^i ouxlj; ouji)
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diesen iibergangen und ihn (= Jesus) von der Mutter ber-

geleitet batten, ware es nicht gut sohicklicb und der Grewolin-

heit des gottlicben Buches fremd gewesen und er ware fiir

einen verachtlicben Menschen gebalten worden und fiir vaterlos.

5 Diese Scliande ware nicht gering gewesen. Deshalb leitet er

Joseph von David ab, da er eben hierdurch auch darlegt, dal^

Maria von David abstaname, indem man durch den G-emahl

den Stamm seiner Frau bezeichnet. Denn es war gesetzlich

festgelegt, was Moses befohlen hatte, dai^ es niemandem erlaubt

10 sei, die Frau aus einem G-eschlechte und Stamme zu nehmen,

der nicht der seinige war, und es geniigte die schriftliche Fest-

legung bei den Mannern, um zu beweisen, aus welchem Stamme

die Frau war. Dieses geschah deshalb, damit sich das Erbe

nicht von einem Stamme zum anderen iibertrage, sondern

16 ein jeder das Erbe seines Yaters in Besitz nehme. Wenn
Joseph nicht gerecht gewesen und dieses liber ihn bezeugt

wiirde, konnte man vielleicht glauben, er sei eine Ehe ein-

gegangen ohne Biicksicht auf das G-esetz. Es ist aber bekannt,

daJfi er, weil er nach dem G-esetze lebte, als gerecht bezeugt

20 wird, und aus diesem Grunde nahm er aus dem Stamme
Davids und Judas die Frau.

2 . Wenn aber von dem Engel in bezug auf Maria gesagt

wurde: „Siehe, Elisabeth, deine Yerwandte", wahrend es bekannt

ist, dafi Maria vom Stamme Juda, EHsabeth aber aus dem
25 Hause Levi war, so wundere dich nicht. Denn das ganze

Volk der Juden ist ein Yolksstamm, und alle Geschlechter

sind untereinander stammesverwandt. So bezeugt es auch der

Apostel: „Ich wiinschte lieber, selbst dem Yerderben geweiht

zu sein, an Stelle meiner Briider, die mit mir dem Fleische

so nach verwandt sind, der Israeliten". In dieser Hinsicht war

Elisabeth auch Yerwandte Mariens.

YieUeicht hinwiederum wurde sie aus einem anderen Grunde

ihre Yerwandte genannt, namlich deswegen, weil Elisabeth in

dem Erbe der Stamme Judas wohnte, weil das Gesetz den

IX 2:’ExXoYa£ 1 § 8 (8. 224f.). lat. Vaticana (NPB. IV 8. 277 £).

Ambrosius III 5. (8. 101 Z. 3—19).

23] Lk. 1,36. 28ff.] E6in. 9,8.
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wot .
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18] Nach dem Gr. ouvotvnXafJipotvea&ai wohl zu lesen ]Lmlw.
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Priestergeschlecliterii kein Erbe zuteilte, sondem befahl, dafi

sie unter den iibrigen Stammen wobnen sollten. Zacharias und
Elisabeth wobnten aber in einer der Stadte des Stammes
Juda, aus dem Maria stammte.

5 Vielleicbt wurde sie aber ancb wegen der Abnlicbkeit des

Oharakters Verwandte genannt, wegen deren sie beide der

Mitwirkung in der Heilsordnung des Brlosers gewiirdigt wurden,

indem die eine den Erlbser, die andere den VorlMer des

Erlbsers empfing, und sie der G-nade desselben (beiligen)

10 Geistes gewiirdigt wurden. Und deswegen vor allem wurden

sie einer gottlioben Verwandtscbaft teilbaftig.

X. Yon Eusebius: Daruber^ dafi Joseph und nicht Maria

in der Generationenreihe aufgemhlt wird.

Dariiber aber, dai^ Joseph und nicht Maria in der Gene-

15 rationenreibe aufgezablt wird, argumentiert man wiederum

folgendermafien: ,,Das Haupt des Weibes sei der Mann“, wie

der Apostel scbreibt: „Und es werden die zwei sein zu einem

Eleiscbe“, wie das Gesetz es ebedem sagte: Und wenn die,

die dem Manne zur Erau gegeben ward, siindigt, so erleidet

20 sie die Strafe des Ebebrucbes, gleicb als ob sie der Korper

ibres Gatten ware und sicb den Mann zum Haupte erklart

batte. 1st es da nicht selbstverstandlicb, dai^, wenn das Haupt

aufgezMt wird, aucb der Korper mit in die Gescblecbtsreibe

einberecbnet wird? Und da Maria bereits mit Joseph ver-

25 bunden war, wird sie juristiscberweise mit ibm aufgezablt,

deswegen, well diejenige, die zur Frau gegeben ist, die Stelle

einer Ebefrau einnimmt. Aucb Moses scbreibt dies: „Wenn,

sagt er, eine Jungfrau, die einem Manne zur Ebe gegeben

wurde, gescbandet worden ist, wenn die, die verbeiratet war,

30 dieses tat, so soil sie wie eine Ebebrecberin bestraffc werden".

Wenn sie aber nicht verbeiratet war und einen Mann nicht

den ibren nennt, lafit er sie von aller Strafe frei.

Infolgedessen war Maria, da sie Joseph zur Frau gegeben

ward, zugleicb mit einberecbnet, um so mebr, weil sie aus dem-

S: ’ExXo7a{ 1 § 9 (S. 225 £). Ambrosius III 5 (8. 101 Z. 19—102.

16] Epb. 5,23. 17£] I. Kor. 6,16. 27—30] Vgl. Dt. 22, 23ff.



58 Beyer

:JUiaaA3 KwJj v-*choK*? t-*o» Ufjtio oiJLojofjao

J^*JLiw6 Jb>o» . s-*o»aa{ oMSo^o-o lo^l JL*po chX. J

^oj) ottSx«.y:>aa> t>ji^ jiLix^ ^ karoo* uoiXcoj :JLoq2x

^ox ^oj? otJ^a;jt ^o ^ (oo» ^oioh^Jy .^ql*Po

fol. 306 y°--307y°

^*JQAaK^ i>Ot \sX9 :JL£IoX90 XI.

V spo^kJ^J jybo-oXjj
;
^pb^o

JL^cnV^iol ^ooM ?jt-UkX ®‘^ 1 *

^ w|.A ^ ^ ^ jy^ Ihst'iJL} {JlojAKo^aok lo

j^juKX ^ jUsoXo . va.ODa* JLoX ^lojuaKraaLX. ovX Kxc^o Kjlu

{;ot ^olxo .{o>vX{ ioXo jfiii IcCx ^jr jJo ja.\x»

^JLs^a ^ fit JLodX lio^f

:vj^oi fji \QJoto IfcyAio lox^jo o(} joX {oot vOjjo . jbujuask

VQOOqXaO jao; ^ ^toof Jill IjLu oolo .JilO» OtVAJ Jjot ^o\a.9 JIjxI o| 15

JLooXo .l^so’fjiA. karoo*o oojqx* IolX ^v>o\a9 k^otoin ^o
loX ^6 :^ojj k-*o»o^| oj;r> oot ^ ooij ^o ^ot ^ ool,

^^po| IcCxj V ^h<ioi ^iwoiCX JJbkOLO^; t6!xo o^Xof

; l^£>Y.^X ^ oo^j <.*6^
.
^.i*Xiiki.A>i^oo lo^Xk-l ^

^^0)7 . '^OjXJj fcOj; JJo ; koXiao ^ o^ 20

oia ^ oia ^y Jitx»|
;
^^ioo 6^a ^ . oyV JLuyoJIa ova ^jo o»ay

voy> li^l JLuJoJLay po| oul JJ

9] His.: ^f)«l.
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selben Stamme und demselben Geschlecbte wie jener stammte.

Dieses alles bestatigt das Zeugnis Gabriels, dafi er der Ab-

stammung nach von Joseph ausgeht, dadurch dafi er sagt:

„Es wird ihm Gott der Herr den Thron Davids, seines Vaters

6 geben“. Infolgedessen sagt Lukas ganz richtig, dafi „Joseph

von Nazareth in Galilaa hinaufstieg, damit er sich in der

Stadt Davids mit Maria aufschreiben lasse, da er aus dem
Hause und Geschlecht Davids war, mitsamt Maria, seinem

verlobten Weibe“.

10 XI. tiher die Gfenerationenisahlung bei Matthaus und Lukas:

Dafi einzelne sich Member beschweren und sagen, dafi sie ein~

ander widersprechen.

1. Es hatte sich geziemt, sagt man, dal^ die Evangehsten

in der Beschreibung der Geschlechter untereinander iiberein-

15 stimmten. Aber Matthaus steigt, indem er oben anfangt von

Abraham an, nach unten hinab und kommt in der Beschreibung

bis Joseph, Lukas jedoch steige in der Beschreibung von

unten hinauf und bleibt nicht bei Abraham stehen, sondern

reioht bis Adam und Gott hinauf. Infolgedessen sind viele

20 Namen, die Lukas nennt, von Matthaus nicht genannt, und sie

sind sehr zahlreich. Und es ware doch richtig gewesen, daii sie

entweder in wdrtlicher Ubereinstimmung und eines und das-

selbe berichteten, oder aber dafi da, wo der eine aufhdrt, der

andere anfangt. Weiterhin sehe ich, dafi Matthaus von David

25 und Salomon und den Sdhnen des Salomon zu Jakob und

Joseph die Geschlechtsreihe herabfiihrt, Lukas aber von David

und Nathan, der ebenfalls ein Sohn Davids war, und von

Nathan auf Heli und Mathat, im Gegensatz der Darstellung

des Matthaus. Hierzu sagen wir mit dem Beistand Gottes:

30 Dariiber, dafi der eine in dieser Geschlechtsreihe von unten

heraufsteigt, der andere aber von oben nach unten zahlt,

brauchen wir keinen Tadel auszusprechen, weil von denjenigen,

die auf demselben Wege wandern, wobei die einen auf diesem

Wege hinaufgehen, die anderen aber auf demselben Wege

XI 1: ’ExXoYa£ 2 (8. 226—228). Niketaskatene 1 (8. 268 £). Possini

lat. in Mt. I 8 (8. 278). Ambrosius III 4 (8. 100 Z. 1—10).
4f.]Lk. 1,32. 5—9]Lk2,4f.
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5] So zu lesen nach dem Gr. statt der Hs.

1
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hinabsteigen, doch kein Mensch sagt, dafi sie auf verscbiedenen

Wegen wandeln.

Und dies findet seine Losung auch in den beiligen Biicbern

folgendermafien
: „ Dieses sind die Generationen: Jener Pbares

5 war der Sohn des Juda, des Hanptes der Stamme. Pbares

gebar Esron, Esron gebar Aram, Aram gebar Animadab“ usw.

von oben abwarts. Auf die andere Weise von unten aufwarts :

indem die Scbrift das Gescblecbt Elkanas, des Yaters Samuels,

aufzsablt, sagt sie: „Es war ein Mann von der Anbobe der

10 Spaber aus dem Gebirge Epbraim. Er biel^ Elkana, der Sobn

Jerobams, des Sobnes Elibus, des Sobnes Tbobus, des Sobnes

Supbs, ein Epbraimit". Wiederum stebt im Bucbe Parali-

pomenon auf die andere Weise, dal^ Salomon der Sobn Davids

sei, und „des Salomons Sobn Roboam, dessen Sobn Abia,

15 dessen Sobn Asa, dessen Sobn Josapbat, dessen Sobn Joram,

dessen Sobn Ozias, dessen Sobn Jotbam, dessen Sobn Abas“

und in tlbereinstimmung mit der Darstellung des Mattbaus

wird berabgestiegen bis zu Jecbonias und dem babyloniscben

Exil binab. Hieraus ersiebt man, dal?» Lukas in Uberein-

20 stimmung damit vorgeht, aucb wenn er von unten aufwarts

steigt,

2.. Wenden wir uns aber wieder zu dem Anderen, namlicb

der Sacbe inbetreff Salomon und Natban. Lukas sagt namlicb,

dafi man Jesus fur den Sobn Josephs, des Sobnes Helis, des

25 Sobnes Melcbis bielt. Mattbaus aber gibt nicbt die Ansicbt

(der Leute) wieder wie Lukas, sondern er zablt auf. „Matban“,

sagt er, „zeugte Jakob, Jakob zeugte Josepb“. Etwas Anderes

ist namlicb, was Ansicbt ist, und etwas Anderes, was er so

versicbert. Denn wenn Lukas wie Matthaus versicbern wiirde,

30 dafi Joseph der Sobn Hebs und Melcbis sei, so bestande

darin in der Tat ein Widersprucb und Konflikt zwiscben

beiden. Nun stebt aber dem, was Mattbaus versicbert, Lukas

nicbt entgegen; vielmebr gibt er eine Meinung wieder, die

xr 2: TxXoyat' 3 § I f. (8. 228f.). Xiketaskateue 2 (8.268). Ygl.

Ambrosius III 13. (8. 107 Z. 16— 19).

4—6] Euth 4, 18. 9—12] I. Sam. (Kg.) 1, l. 12—16] I. Paral. 3, lo.

24 ff.J Lk. 3, 23. 26 f.] Mt. 1 , 15 f,
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von vielen geteilt wurde. Es wurden namlich verschiedene

Ansichten betreffs des Messias von den Juden vertreten. Sie

alle fiihren ibn in Ubereinstimmung auf David zuriiok wegen

der Versprechung Gottes iiber ibn vor langer Zeit. Einige

5 meinten, dafi von David und Salomon und ans dem Gescblecbte

der Konige der Messias sei. Andere aber wicben als Eiferer

biervon ab soferne es sicb nm Anscbuldigungen gegen die

bandelt(?), die Konige waren, wed Jecbonias voii Jeremias

geacbtet wurde, und weil man sagte, dafi von ibm nicbt der

10 Nacbkomme ersteben werde, der auf dem Tbrone Davids

sitze. Deswegen gebt Lukas auf einem neuen Wege, namlicb

demjenigen der Nacbkommen Davids und seines Sobnes Nathans,

nicbt Salomons. Man sagt, Natban sei aucb Prophet gewesen, wie

aucb in den Biicbern der Konige gescbrieben stebt, und man
15 versicbert, daL aus der Nacbkommenscbaft des Nathan der

Messias geboren wurde, und zahlt von bier aus Joseph im

Gescblecbtregister. Lukas aber gibt in der Erzablung deren

Ansicbt wieder, nicbt die seinige, wabrend es bei Matthaus

evident ist, dafi er nicbt eine Ansicbt niederscbreibt, sondern wie

20 die Abstammung tatsacblicb war. Dieses ist die erste Losung.

3 . Eine andere, sebr verniinftige Erklarung ist diese:

Matthaus mufite, da er versicberte, die leiblicbe Abstammung
zu scbreiben, die Keibe der Gescblecbter darlegen, durcb deren

Vermittelung Joseph aus dem Hause Davids bervorging, damit

25 bekannt wurden die leibbchen Vater, von denen Joseph, der

angenommene Vater des Knaben, abstammte. Denn Matthaus

war ein Syrer und spracb bebraiscb und uberbeferte auf

bebraiscb das Evangelium. Deswegen muLte er als den

Hebraern gegeniiber, das Gescblecbtsregister des Hauses Juda

30 und David bekannt macben, damit man nicbt die Abstammung

. des Emmanuel scbmabe, als ob er nicbt aus dem Hause

Davids hervorgegangen ware, wie docb das Versprechen an

ibn (== David) lautete. Ebenso bericbtete er im einzelnen

iiber seine Geburt, die Ankunft der Weisen und die Flucbt

35 nacb Agypten und nacbber erst schrieb er iiber seine Taufe.

XI 3: ’ExXoyaf 3 § 3 (S. 229). Niketaskatene 3-5 (8.269—271).
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Lukas jedoch ging nicht nack dieser Disposition oder

Reikenfolge vor, sondern berichtete zunachst iiber die Ver-

kiindigung an Zacharias und die Geburt des Johannes, ferner

liber die Yerkiindigung an die heilige Maria und die heilige

6 Geburt des Messias, iiber die Yolkszahlung zur Zeit des

Tiberius, welche in der Zeit der Geburt stattfand, und dann

im einzelnen iiber anderes, und nachher iiber die Predigt des

Johannes iiber die Taufe der BuJSe, dann iiber die hi. Taufe

Jesu und dai^ sich ihm der Himmel bffnete und der heilige

10 Geist herabstieg und sich iiber ihm niederlieJS und man eine

Stimme horte, die sprach: „Dieses ist mein geliebter Sohn,

an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden“, da hierdurch und

durch derartiges bezeugt und erkannt wurde, dal^ er der

Sohn Gottes "war. Hierauf endlich schrieb Lukas das Ge-

15 schlechtsregister der Namen,. die verschieden sind von denen

des Matthaus und die nicht tadelnswert sind wegen siindiger

Yater, indem er nicht den Salomon einsetzte, und nicht den

geaohteten Jechonias, ferner nicht Thamar und Ruth. Er sagt

aber durch sein Wort, dafi Jesus fiir einen Sohn Josephs

20 gehalten worden sei, (soviel), als oh einer sagte : DaJ2> er Sohn

Gottes sei ist bezeugt und wurde verkiindet (in dem Sinne,

dafi er es) von Natur (sei), so wurde es in Wirklichkeif be-

richtet, aber nicht, wie er fiir den Sohn Josephs, des Sohnes

Helis, gehalten wird; fiir den Sohn Josephs aber wurde er

25 gehalten, war es jedoch von Katur nicht.

4. Wiederum eine andere Erklarung inbetreff derjenigen,

die zweifeln und sagen: Wieso sagt der eine; ^Joseph, Sohn

Jakobs, des Sohnes Mathans“, der andere aber: „Joseph, Sohn

Helis, des Sohnes Melchis"?

30 Hierzu sagen wir folgendes: Es bestand eine Gewohnheit

bei den Hebraern und in Jerusalem und zwar eine gesetzHche

und schriftlich niedergelegte, durch Moses (begriindet); Wenn

jemand kinderlos stirbt, so soli sein Bruder nach ihm die Erau

des Yerstorbenen nehmen und ihm einen Sohn zeugen, oder

XI 4: ’ExXoyaf 4 § 2 (8. 231f.). Niketaskatene 7f. (8. 272 flf.). Am-
brosius III 15 (8. 108 Z. 19—109 Z. 10).

9—12] Lk. 3,2if.

Qbxekb Chbistiaitos, N^ue Serie XI}!. 5
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ein anderer aus seiner Yerwandtscliaffc. Der Sobn, der geboren

wird, soli nach dem Namen des Yerstorbenen benannt werden

und dessen Sobn sein, und zwar desbalb, weil nocb nicbt die

blare Hoffnung auf Auferstebung gegeben war und sie die

5 zukiinftige Yerbeifiung durcb eine sterblicbe Auferstebung

nacbabmten, damit namlicb der Name des Yerstorbenen

unaufborlicb fortdauere. Und diese Niederscbrift war wie ein

gebietendes Gesetz. Diesen Weg bielt Uukas ein und scbrieb

und zablte diejenigen, welcbe gesetzesgemafi Sobne der Yer-

10 storbenen waren, wabrend ein anderer sie durcb Fortpflanzung

des Samens zeugte. Mattbaus aber scbrieb diejenigen, die aus

der Fortpflanzung des Samens und der wirkbcben Zeugung

bervorguigen. Damit klar sei, was icb sage, so verweise icb auf

die Yerscbiedenbeit der Gescblecbter. Wenn icb von David

15 durcb Salomon von unten nacb oben die Gescblecbtsreibe zable,

wird als dritter Matban gefunden, der Jakob, den Yater Josephs,

zeugte. So nacb Mattbaus. Yon Natban aber durcb David

gemafi dem Wortlaut des Lukas ebenso von unten nacb oben

(gerecbnet), findet man, daJB der dritte Melcbi ist: „Joseph,

20 der Sobn Helis, des Sobnes Melcbis". Melcbi und Matban

waren also Grofivater Josephs aus verscbiedenen Gescblecbtern,

aber einem und demselben Stamme. Melcbi und Matban

nabmen nambcb zu verschiedener Zeit dieselbe Frau zur Ebe,

und sie brachten Brudersobne bervor von einer Mutter, weil

25 das Gesetz diejenige, die Witwe geworden ist, oder (eine Frau)

wenn sie Bntlassene eines Anderen sein sollte, nicbt bebinderte.

Der Name der Frau war, wie wir gefunden baben, Estbe.

Zuerst zeugte Matban, der in den Gescblecbtsreiben von

Salomon abstammt, den Jakob, und als Matban gestorben

30 war, nabm Melcbi, der in seinem Gescblecbtsregister auf

Natban zuriickgefiibrt wird, der aus demselben Stamme, aber

aus verscbiedenem Gescblecbt bervorging, sie zur Frau, als

sie Witwe geworden war, so wie icb sagle, und zeugte den

Sobn Heb, so dafi wir aus zwei verscbiedenen Gescblecbtern

35 Jakob und Heli stammen finden, die Briider sind, Sobne einer

Mutter. Yon diesen beiratete der eine, Jakob, als sein Bruder

Heli kinderlos gestorben war, dessen Frau und zeugte aus
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ihr Joseph, welcher der dritte war, der der Natur und dem
Wortlaute nach sein Sohn war, gesetzHch aber der Sohn

Helis, der seinem Bruder die ITachkommenschaft hervor-

brachte. Diese gesetzliche Reihenfolge hat Lukas beschrieben,

5 und er fiigt hinzu und sagt: „Man hielt ihn fiir", weil man
iiber die gesetzliche Zeugung nicht bezeichnenderweise das:

„er zeugte" sagen kann.

Man wimdere sich aber nicht, wenn in der einen Geschlechts-

reihe 41 Geschlechter sind, in der anderen aber mehr, weil

10 die einen Menschen langsam sich fortpflanzen, die andern aber

schnell, und wie oft kann man in zwei Familien sehen, dalS

der eine Groi^vater und bis zur dritten Generation gelangt

ist, wobei es der Fall sein kann, dafi er noch (verhaltnismaJBig)

jung ist, und doch schon GroBvater genannt wird, der andere

15 aber schon ein Greis und nur Yater inbetreff der Geburt

von Kindern, und jenes macht die Generationen seltener, dieses

gedrangter im Laufe von mehr oder weniger als 500 Jahren.

Was ist es daher Wunderbares, bei alien diesen Geschlechtern

von David bis Joseph, daL die eine Reihe um 7 zuriickbleibt,

20 die andere aber ein Mehr aufweist. tJnd dieses verhalt sich so.

XII. VonEuselius von Caesarea^ aus dem Buche der CrjT'ijfiaza.

Der heilige Geist, der von unserem Erloser den Jiingern

eingehaucht ward, der durch ihn und von ihm her gegeben

wurde, war (derjenige) der Annahme an Kindes Statt, die

25 Lose- und Bindegewalt iiber jede Siinde. Das Yersprochene

war aber nicht derart, sondern etwas anderes getrennt davon,

namlich das Geschenk der Kraft zum Handeln. Deswegen

befahl er ihnen, sie soUten nicht aus der Stadt gehen, sondern

das Yersprechen des Yaters erwarten. Dieses Yersprechen

30 aber war das, dafi sie getauft werden sollten mit dem heiligen

Geist nach wenigen Tagen und aUe insgesammt, dadurch dafi

sie in dem einen Geiste getauft waren, an der Kraft teihaehmen

soUten, welche die Wunder bewirkte, die von ihnen getan

XII: Anastasios Sinaites Quaest. 148 (NPB. IV S. 302). Makarios

Ohrysokepbalus (ebenda).



70 Beyer, Die evangelischen Fragen und Losungen des Eusebius.

werden sollten, und ihnen Ejraft und Ausdauer gegeniiber

den Grefahren verlieh, die iiber sie bereinbrecben sollten.

Dieses ging in Erfiillung bei der Vollendung der Pfingsttage.

Als sie alle zusammen im Hause versammelt waren, kam der

Geist und es ward von ibm das Haus erfiillt, und er taufte

sie in sicb. Dieses ist die Art der Taufe, von der er sprach:

„Ihr werdet getauft werden “ usw.



Eine arabisclie Versio der zweiten Paraenesis des

Johannes Chrysostomos an den Mrmch Theodores.

Ins Deutsche ubertragen und untersucht von

Dr. Willi Heffening.

Leonce Kulzi Yeroffentliclit iro. MaMq XIX (1921) S. 680—591

eine arabisclie IJbersetzung der zweiten Paraenesis des Johannes Chry-

sostomos an den gefallenen Moneb Theodoros (grieeb. Text bei Migne
FG-. XLVII Sp. 309—316. Fd. Montfaucon T. I S. 36—42) aus der

Handsebrift !No. 61 (Seite 1—39) der Bibliotbek des Klosters DSr
as-^lr. Die Hs. ist 16x10 cm groG nnd umfafit 70 Seiten mit je 15

iZeilen. Sie ist nndatiert nnd ohne Angabe des Absebreibers. Da sie

aber auf Seite 40—70 einen Brief des Abdallah az-Zahir al-Halabl^

an den Patriarcben Athanasius vom Jabre 1724 entbalt, wird sie

friibestens aus dem 18. Jabrb. stammen. Die Hs. ist also sehr jung.

Der Herausgeber sebreibt diese Ubersetzung ohne irgendeine Begriin-

dung dem melkitiscben Diakon Abu-l-Path Abdallah b. al-Padl al-

Anfakl (11. Jabrb.) zu^ der aucb sonstige Werke des Johannes Cbry-

sostomos ins Arabisebe iibertragen bat 2.

Der Stil der IJbersetzung ist der des cbristlicb-arabiscben Sebrift-

tums, mit zablreicben Wortbedeutungen, die in der klassiscben Spracbe

niebt begegnen, wobl aber im modernen Arabiscb (in Belots Worter-

bueb mit einem Stern bezeichnet) K Dagegen weist sie niebt die stark

vulgaren Brsebeinungen (Akknsativ statt Nominativ u. a.) auf, wie die

yon (x. (Praf, Der S^rachgedrauch der dltesten chrisUich-o/ralischen

Literatur, Leipzig 1905, berangezogenen Texte des 8.—9. Jabrbs.

Was vom klassiscben Spracbgebrancb abweiebt, sind Dinge, die aucb

1 Es ist derselbe, der die Psalmen- und neutestamentlichen Ubersetzungen des

Diakon ‘Abdallah b. al-Fadl al-AntakI sprachlich durohgreifend revidierb hat. Vgl.

(3-raf in Theol Quartalschrift Bd. XCV Tiibingen: 1913, p. 187.

2 G-raf, Die christl-arabische Literatur S. 68, dazu Graf in Theol, Quartal-

schrift a. a. 0. S. 186—192, besonders aber 0. Bacha, 8. Jean Ohrgsostome dans la

litterature ardbe in; XpuaoaTo|i.ixi. Studi e ricerche intorno a 8, Griov. Qrisostomo.

Eom 1908 S. 173—187 und neuerdings §aihS in Mah'iq XXI (1923) S. 444 f. — Bio-

graphie des Antaki von Saihd und Basa in Ma^riq IX (1906).

s Z. B. zlga und vieles mehr.
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in der lieutigen Scliriftsprache moglich sind: z. B.

„sie "befahren wiederum. das Meer“ odei’ UlXi US „wie 'wir

vorlior sagten“ I

Was die Art der Ubersetznng anlangt, so sind zunaclist die zahl-

reiclien Hendiadyoin charakteristisch, fiir die im griecliisclien Texte

nur ein einziges Wort stelit; sie erstrecken sicli nickt selten auch anf

ganze Satze. Interessant ist die treffende Wiedergabe einzelner Ans-

driicke, woftir ich im allgemeinen anf die Anmerkungen zur Uber-

setzung verweisen mufi: z, B. mugahid fiir fadd'il fill’ dpstyj,

al-'aduww fur 6 Bovyip^k;, dunjd durcheinander fiir pio? und x6ofjio?2,

ra'd" an-nds fiir fiir xatYjYopot. Dem
arabiscben Denken ist die Ubersetznng angeglicben, wenn oTpaTttoxYjc,

oTpaxeta mit fdris, furusija wiedergegeben wird. Perner neigt der

tibersetzer dazu, die Spraclie bildreicber zu gestalten, wie z, B.

fiir TToXuxeXeia la&Tjxoi; xaxairecppovtjxo. Der Ubersetzer

mufi aber auch mit der islamischen Kultur yertraut gewesen sein. So

sagt er zweimal imdmund Bulis und spricht vom minlar ad-dajjdn,

minhar al-Masih und zwar an eingeschobenen Stellen, wahrend es in

dem Zitate 2 Kor. 6, lo: 'ars al-Masih = p^pa xo3 Xpioxou heifit^, ferner

von der sunnat az-zawdg (griechisch einfach IJber-

setzung von dvdoxaol? loxt, xpiot? loxlv mit

erinnert sehr an die Pormulierungen in den islamischen

‘Agtdew, in denen dieses haqqf^n stereotyp wiederkehrt Trotz mancher

derartiger recht treffender Wiedergaben ist die Ubersetzung doch vielfach

recht frei und tragt stellenweise sogar den Charakter einer Paraphrase,

vor allem an solchen Stellen, wo auch die griechischen Hss. zahlreiche

Yarianten aufweisen (vgL Anm. 8 S. 91, Anm. 1 S. 95, Anm. 3 S. 97).

Zahlreich sind auch die Einschiibe zur Ausschmiickung und zur Erlaute-

rung, vor aUem der in eine Doxologie ausklingende Schlufi. Wold ebenso

haufig finden sich Auslassungen. Der Yergleich des wahren Christen mit

einem Manne, der von einem hohen Pelsen aus auf das Meer Ausschau

1 Vgl. Graf, Sprachgebraueh S. 58 ff.

2 Man wiirde dunjd nur fiir pioi; und ^dlam nur fiir xiapoc erwarten.

3 Einmal durch mar us "wiedergegeben im Gegensatze zu rdis (Sp^cov).

Minhar al-Masih bat aber aucb das Nov. Test, ardbice ed Brpenius an der

Stelle 2 Kor. 5, 10, wfibrend die Versio des 9. Jabrhs (Studia Sinaitiea II) bier maglis

hukm al-Masih best.

® Vgl. (Pseudo-) Abu Hanifa: al-fiqh al-dkhar. Kairo: 1824, iibersetzt von Hell
in: Die Religion des Islam Bd. I (1915) 8. 29—36. Eine solcbe Eormel flndet siob

beraits auf einer islamischen Grabinscbrift vom Ende des 2. Jbrbs. d. H. (Anfang des

9. Jhrbs. D.)
;

^L*J\^
, ,

.

... 3^ (Sarre-Herzfeld, Archaologische Beise II p. 283).

Vgl. eine abnliohe Eormulierung in einem Morgengebet Ibn Ma^a, Iqama b. 180.
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halt, ist zerstSrt (Anm. 4 u. 9 S. 95). Auch Mifiyerstandnisse und tjber-

setzungsfehler kommen vor (z.B. Anm. 7 8.86, Anm. 10 8.96, Anm. 9 8.97).

Der Ansicht des Herausgebers, dafi der mutmafiliche "Ubersetzer

Abu-l-Path 'Abdallah b. al-Padl al-Antaki ist, kann icb nicht bei-

pflichten. Die stilistischen Eigenlieiten, die G-raf in der TuUnger
Theologischen Qmrtalschrift XCII (1910) 8. 188 ff. fiir Ibn al-Fadl

al-Antaki heransgestellt hat, treffen bei nnserer Versio nicht zu, wenn
auch die Punkte 1—4 bei Graf ausscheiden, da die Voranssetzungen

dazu im griechischen Texte fehlenb Der (rebranch von al-maslTjljun

statt an-nasdrd, der sich sowohl in nnserer Versio als in den von Graf

untersnchten Texten findet, ist, wie (^raf (p. 190) anch selbst sagt,

belanglos. Da aber (rraf sich nur anf arabische Texte stiitzt, deren

„-wahrscheinlicher tjbersetzer“ Ibn al-Fadl ist, so babe ich zum
Vergleiche noch einen Text herangezogen, der von den zahlreichen,

aber meist unedierten Ubersetzungen des Anfaki mir allein zuganglich

war : einen Oster-Mimar, der dem Johannes Chrysostomos zugeschrieben

wird (Mamq XIX (1991) 8. 246—250 = Migne PQ. L Sp. 821—824,

Ed. Montfaucon T. II 8.824—827)2. Dieser ist zweifellos aus dem
Griechischen iibertragen 3. Aber im Gegensatz zu unserer Versio zeichnet

1 Die einzige Stelle, in der Seure ~ vorlcorouifc, muJi ausscheiden, da sie

sich in dem Evangelienzitat Matth. 1 1, 28 hefindet; denn hier lesen bereits die altesten

Evangelieniibersetzungen

2 Der von Graf (Theol Quartalschrift 1910 S. 208—210 == Masriq XII (1909)

S. 245—248) iibersetzte Ostermimar ist eine tiberarbeitung dieser Originaliibersetzung

des Antaki, deren Herausgeber L[onis] §[aih6] auffaUenderweise auf seine friihere

Edition nicht hinweist. Die tiberarbeitung andert die WortsteUung, ersetzt einzelne

Worte durch andere Synonyma, ist aber vor allem durch eine Eeihe groCerer und

kleinerer Auslassungen gekennzeichnet. Die -wenigen Zusatze finden sich durchweg

im griechischen Texte wieder, Eine Erweiterung in Form eines Hendiadyoin findet

sich nur an einer einzigen Stelle, Die vom Griechischen abweiohende Doxologie

stimmt in beiden tiberlieferangen uberein. Dagegen ist von Bedeutung, daC die tiber-

arbeitung einerseits Abweichungen der Originaliibersetzung vom griechischen Texte

korrigiert (z. B, dagegen in der Pberarbeitung:

= a&TOi; 6e too; xocpXoix; ahx&'f lOspiireuEv), andererseits aber

auch neue Abweichungen hinzufugt (z. B. vXai.1 lAJ ,J^. dagegen die

tiberarbeitung; ID iitCoTcav).

Oder noch eine dritte Stelle, an der von dem Blute und dem Wasser, das aus der

Seite Christi flofi, die Eede ist; „damit durch beide(U4^) Schuldbrief der Siinde

getilgt und wir durch sein Blut gereinigt werden‘*, daraus macht die tiberarbeitung

(anscheinend durch eine Verlesung): „damit durch das Wasser .(j^Uib) der Schuldbrief

der Siinde getilgt und wir durch sein Blut gereinigt werden“, wkhrend der griechisohe

Text keins von beiden hat: tva xal x6 xaO’ fjpi-aiv ^eipo^patpov TTjc ip-apTfac aTraXe(ipTf)

xal Ttp aYptari a^vou xadapiardfi)|JLev. Derartige Falle zeigen, daii man die Versions-

varianten sehr skeptisch betrachten muC, da sie vielfach lediglich inner arabische

Varianten und Verderbnisse sind.

3
’ Dies zeigen die Namensformen: b^jAj Za^ap(a (gegeniiber der arabischen

Form und syrischen Jbfoj); Xepooplp xal 2epaylpL(da-
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sicli diese Ubersetzung durcb ihre Wortlichkeit aus; vor allem bat

sie fast iiberbaupt keine Zusatze, Eine starkere Abweichung findet

'0 Geo? 8e xriz elp7]vr)c Tcavta? •Jjp.ac

xata^tcoaets

[XEToc dvaoxaoecoc,

ev ep'^oii xaXoT?: e6pe&lvTa;, xal

Tttaxei 8pOo86Scp, j^dpixt xal (piXav-

Opu)TCicf TOO pLovoYevooc auToo Tloo,

[xeO’ 00 5o$a, xip-T] xal 'irpoax6vY|Ot<:

x(p itava'Ytcp xal otYadtp xal I^wotzoiv^

Hveop-axi

vov xal del xal sU too? aluivas x£v

alcovtov. ’ApiTjv,

Die Wiedergabe eines griecbiscben Wortes durcb zwei Synonyraa, wie

es in unserer Versio so baufig vorkommt, kennt dieser Text nicbt (mit

Ausnabme einer einzigen Stelle: al-hilm wad-da'

a

— iitistxeta) b Eerner

lautet die Psalmenstelle (48,7) in unserer Yersio:

03
'wabrend sie in der Psalmeniibersetzung des Ibn al-Eadl^ folgenden

Wortlaut bat:

03

sicb nur in der Doxologie:

1 y Ij tX.rw
jy.>

iX-AJ \ A^LaJlI I

aJ 1 i 1

0 ^3 ^ (-K5 o'^

gegea syr. ^s^xoo mit Harmonisierung der beiden Namen in den Vokalen,

die sicb in der liberarbeitefcen Yberliefemng nicbt findet:

Die verschiedene Wiedergabe des ^ erklart sicb aus der damaligen griecbiscben

Ausspracbe, Vgl. die heutige griecbiscbe Ausspracbe: vor dunklen Vokalen wie oh

in Jocb, y vor bellen Vokalen wie cb in stecben (Thumb: Grammatik der neu-

griechischen Yolkssprache, 1915 p. 8). Diese verschiedene Artikulation des 'y zeigt

sich schon in einer lateinisoben Hs. des VIII. Jabrb. mit transkribierten griecbiscben

Texten; hilia = ^({Xia, dagegen: eukaristumen = eJ>5(opiaxo5p,EV (A. Staerk in Bu-

^avTiva 5(povtxa XV (1908) S. 191 u. 192). — Griecbiscbes e wird im Arabisoben viel-

fach durcb Elif wiedergegeben (ofr. Graf, Sprachgebrauch S. 13).

‘ Bntsprecbend der etwas freieren Wiedergabe von: xauxa 8e xpaew^ SxejJLetvl

xe xal lizctay&'i durcb: l.^V( — Dieser Text hat

ubrigens aucb rabbund Jasic al-Manh, aber fur griecbiscbes Kopio^ :f)[iu)V 'IiQcrouc

Xpiarbi;, wabrend fur bloiies Xpioxbc stets nur al-Maslh gesetzt ist.

2 In P. de Dagarde, FsaMerium. Gottingen: 1876 naob der von 'Abdallah

az-Zalfir nicbt revidierten Ausgabe; Aleppo 1706; ebenso Cod. arab. Bonn 34 (ge-

scbrieben vor 1682). Vgl. B. Violet in OLZ 1901 S. 428/29, wonacb diese Psalmen-
ubersefczung eine altere arabisobe Ubersetzung ist, die von Ibn al-Eadl al-«Antaki

iiberarbeitet wurde; dies ist jedocb fiir uns bier belanglos.
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Aus alledem darf man schliefien, daft unsere Yersio dem Ibn al-Fadl

al-Antaki nicbt zugesclirieben werden kann.

Dagegen zeigt die eingeschobene Evangelienstelle Job,. 18,9:

daJi unsere Yersio in melkitischen Ki'eisen iiberarbeitet, wenn nicbt

sogar entstanden ist; denn die Yariante (3. Person statt 1.) findet

sicb nur in der Ton 'Abdallah b. al-Padl angefertigten, in der melki-

tiscben Kircbe gebrauchlicben Evangelienubersetzung k

Somit ist die Ubersetzung, die scbon aus spracblicben G-riinden

nicbt vor dem 10. J'abrb. angesetzt werden kann, frtibestens im 12. Jabrb.

angefertigt. Trotzdem aber geht die Eberlieferung in altere Zeit zuriick,

da icb glaube nacbweisen zu konnen, dafi dem IJbersetzer nicbt das

griecbiscbe Original, sondern eine syrische Ubersetzung als Yorlage

gedient bat 2
. Diese Yermutung legen scbon die zablreicben Hendia-

dyoin wie einzelne sonstige Ausdriicke nabe, z, B. (od. U^)

«= JLu-udo (im Griecbiscben stets nur Xpio-coc); dULi"!

od. jftbJl <0^1 == fiir aTe(^avtTY]i; bzw. tov tou [xapTUpiou oxecpavov

(cfr. Thesaurus syriaous s. v.); == fiir 4)

£$u)dev aocpia; = ubbomui fiir xa bixaia too ^ctpou (nicbt

v6[j,0i;), wo icb erwarten wiirde, ~ an einer

SteUe, die im griecbiscben Texte feblt.

Ferner stebt fiir pto? und x6ojjio«; abgeseben von drei

SteUen, an denen es fiir x6<jfio<; stebt, wiirde man standig den im Ara-

biscben in diesem Sinne gelaufigen Begriff dunja^ erwarten. Nun
kommt aber 'dlam fiir pio? oder abnlicbes weit baufiger vor als dunjd,

was die Yermutung nabe legt, dafi der Ubersetzer an Stellen wie

^UJl = too .piou TjSoval

^L*J1 IJjh = Tapa)(T] too plot)

sicb an das gleicbkbngende syrische Wort angelebnt bat^.

Diese, wenn aucb auffalligen Binge konnen aber aucb aus dem

christlicb-arabischen Stile beraus erklart werden, der scbon friib unter

^ Die Stelle lautet in der von ‘Abdallah az-Za|jir nicbt revidierfcen Auagabe

Snwer; 1861, deren Dinsicbtnabme icb der G-iite des Herrn Professor Goussen ver-

danke: vXa-1
(>4^^ vX*^.

2 Die nacb A. Banmstark, Qeschichte der syrischen LiteratuT. Bonn 1922

p. 8,0 Note 15 in einer vatikaniscben Hs. erbaltene syriscbe Yersio existiert leider

nicbt; nacb freandlicber Mitteilung von E. Tisserant entbalt diese Hs. nur die erste

Paranesis.

3 Vgl. Obermann, Der pMlosophische und religiose Subjehtivismus Ghazalis.

Wien 1921 S. 128 f.

* Vgl, die Belege im Thesaurus syriacus fiir J „ii[\v <»» xocj|ioc und vita z. B.

v JLijoam ^ ix too pi'ou.
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aramaisclieiii Einflusse gestanden hat. Hier rniissen uns die Eormen

der Eigeanamen weiterhelfen. Dagegen scheiden die zitierten Bihel-

stellen aus; dean eatweder siad sie ia dea verschiedeaen Yersioaea

ohae Variaatea oder uasere arahische Versio weist Yariaatea auf, die

sich weder ia dea syrischea aoch ia aaderea Yersioaea fiadea (so

Hioh 9, 25, Psal. 50, u, Gea. 3, 12). Die aieistea Eigeaaaaiea siad aua

eatweder arabisiert (wie koaaea aus syrischer

wie griechischer Yorlage geflossea seia Oe^Bwpo? ^o;o}oll;

TTop^puptos usecuioLdiaa od. ussajjaafa). Mit dea beidea Eaaiea

iiat es seiae eigeae Bewaadtais. Der erste be-

weist aiclits fiir eiae syrische Yorlage, der zweite aichts fur eine grie-

chische
;
deaa sie siad iai christlich-arabischea Schrifttum die gebraucli-

lichea Naaiensformea fur Saul uad Samuel: so schoa ia der 1342 D.

geschriebeaea Leideaer Hs. des JSTeuea Testameats (Ed. Erpeaius.

Leidea: 1616) aa dea SteUea: Act. 3, 24
;

13, 20
/
21 . Es bleibt der

selteae Name == <I)X«)pevxio?, der zweifellos aur auf syrisches

1.W ^ l i«k\ Q zurtickgehea kaaa. Deaa syrisches — ist eiae haufige

Wiedergabe der griechischea Eaduag -10;. Yereiazelt kommt auch

blobes «— vor: z. B. fiir ’EXirtBioc^. Ebeaso scheiat mir die

auffallige Nameasform fiir BaXepioc (OaXXspioi;) aur aus dem

Syrischea erklarbar zu seia, — ich kaaa diesea Namea leider im Sy-

rischea aicht belegen — wofiir ein syrisches aazusetzea ware^

TJater dem Eiaflub ahalich kliageader Namea wie = OiXa-

Ypto?, — <I)iXaSeXcpo? ware daaa eatstaadea^.

1 Hierhin gehort auoh Bei islamischen Schriftstellem wird dieser

Name odev auch seltener geschrieben. (Tabari I, 511, Ibn al-Atir

I, 142, Abulfeda, Historia anteislamica ed. Fleischer S. 36, Bei Ibn HiSam S. 352,

388, 399 werden Juden mit dem Namen erwahnt). Das ^ konnte allenfalls

auf syrisches hiuweisen.

2 2aouX arab. (Quran 2, 248. 250) Vgl. Hamzae Ispab.

Annales ed. Gottwaldt p. 92: ....
® — 2a[xoU7]X dagegen syr. Arabisiert miilite es

lauten (Tabari I, 647, Abulfeda p. 38, Hamza Ispah. S, 92; Ibn Hisam S. 352, 399 als

Name bei dem jtidisohen Stamme der Band Quraiza; Nov. Test ed. Erpenius.
Leiden 1616: Hebr. 11,32).

4 Bsi islamisch-arabisohen Schriftstellern wird -loc gewbhnlioh mit —
wiedergegeben. Aber es findet sich auch und bloLes

, z. B. im Fihrist

S. 354 ~ Euyevio?,Vy**j^^^ = 2epYiO(; S. 255 = StpnrXtxioi;,

bei Ibn al-Qiftx, Ta'-nh al-hukamd S. 356 = NecrTOptoij'b'ei Ibn abiU§aibi'a:
S. 18, 20, 34: = Aiovoartoi; S. 23, 189 u. 6. S. 106:
Dies kann natiirlich nur auf eine syrische Form auf .co— zuriickgehen.

Nach S. Fraenkel, Fremdworter S. XVII tritt arabisohes langes a fiir ara-
maisches langes e ein.

® Man konnte auch eine Dissimilation von zu bei einem
spateren Kopisten unter dialektischem Einflusse annehmen. Vgl. 0. Bro'okelmann,
Gvwtdvifi I § 94®': > i§hab.
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Somit scheint mir vor allem auf G-mnd des seltenen Eigennamens

Florentius, der zalilreiclieii Hendiadyoia and des Gebrauclies von

ftir pto? eine syriscbe Vorlage gesicliert zu sein. Da aber die arabiscbe

Versio, wie oben gezeigt, in melkitischen Kreisen entstanden ist, so

darf man dies wobl als einen neuen Hinweis auf die Ubersetzungs-

tatigkeit der Melkiten syrischer Zunge betrachten, von der uns sonst

sebr wenig iiberliefert istb

Dafi in unserer Versio eine altere Uberlieferung vorliegt, die selbst

alter als die erbaltenen griecbiscben Hss. ist, bestatigt sick aucb nock

durcli einen anderen Befund. Nacb freundlicber Mitteilung von Herrn
Professor Baumstark berrscbt in der cbristlicben Literatur die ISTeigung,

den Begriff fiir G-ott ©so? durcb Xpioxo? zu ersetzen, urn die Q-ottbeit

Cbristi scbarfer zu betonen. Wabrend in der Versio arabica an drei

Stellen 0sou U-ni'mati-l-MaMh ersetzt ist, bat sie aber

gleicb am Anfange an einer SteUe Allah (= 0e^?), wo alle griecbiscben

Handscbriften Xptato? lesen:

dUJl Cj^>-aU == xaq itpos t6v Xpiaxiv aovdTjxa;.

Ebenso scbeint die Versio arabica in dem Bubnenvergleicbe auf eine

bessere Uberlieferung zurtickzugeben, als sie die griecbiscben Hss.

bieten (vgl. Anm. 4, S. 86). Andererseits glattet der syriscbe oder

arabiscbe XJbersetzer stellenweise den Text; so zweifellos an der Stelle,

wo von der Herrscbaft Salomos die Rede ist (vgl. Anm. 8, S. 83);

bier bietet das griecbiscbe Original den scbwerer zu verstebenden Text.

Wem nun die zablreicben Einscbube zur Last zu legen sind, ob dem

syrischen oder arabiscben XJbersetzer, laBt sich scbwer entscbeiden; jeden-

falls ist aucb bier an einzelnen Stellen sicber mit alter Uberlieferung zu

recbnen; finden sicb doch einzelne kleinere Einscbube in einigen griecbi-

scben Hss. wieder (vgl. Anm. 3 u. 6 S. 86, Anm. 5 S. 90, Anm. 2 S. 94).

Jedocb lafit sicb iiber den textlicben Wert dieser Versio erst dann ab-

scblieBend urteilen, wenn die so dringend notwendige Untersucbung des

griecbiscben Handscbriftenmaterials vorliegt 2 Immerbin weist sie eine

Reibe beacbtenswerter Varianten auf, wenn man aucb bei ibrer Be-

wertung.im einzelnen sebr skeptiscb verfabren muB, wie dertjberlieferungs-

befund des oben erwabnten Oster-mimar (vgl. Anm. 2, S. 73) zeigt.

1 Vgl. A. Baumstark, GrescMchte der syrischen Literatur S. 336. — Diese

Feststellung, dali die Versio nacb eiuer syrisoben Vorlage angefertigt ist, gibt uun

wieder eine gewisse Mdgliohkeit, dafi al-Antaki doch der tJbersetzsr ist; derm in der

Ohronik des Patriarohen von Antiochia Makarios al-Halabi (Masriq IX (1906) p. 947)

wird seine Kenntnis des Arabischen, Griecbiscben und Syrischen geruhmt. Aber

fiir eine stiUstisobe tTntersuchung, wie er einen syrischen Text bei der tjbersetzung

bebandelte, feblt jeglicbes Material. Vgl. Graf, GhrisU.-arah. Literatur S. 69.

5 H. Lietzmann in: Pauly- Wis s owa, Real-Enc^dopddie Bd. IX (1916)

S. 1826.
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Um ein Mares Bild von der Art der Yersio zu geben, setze icb

in der folgenden Bbertragung die Einschiibe in eckige Klammern und

macbe die frei iibersetzten und parapbrasierten Stellen durcb Kursiv-

druck kenntlicb. Soweit es mir angebracbt scbien, fiige icb den ent-

sprecbonden griecbiscben Wortlaut bei. 5

Ein Sendschreiben unseres Yaters, des Yerehrungs-

wiirdigen nnter den Heiligen, des Jobannes Obryso-

• stem os (Juhannd fam ad-dahaV),

[das er sandte an den jungen Mbncb Tbeodoros, der abfiel, das Moncbs-

leben verliefi und sicb zur Ebe und zum Eintritt in die Welt entscblofi. lo

Der Heilige aber scbrieb an ibn dieses Sendscbreiben, um ibn zur

Riickkebr und zur Eeue zu bewegen, indem er ibn an das letzte

G-ericbt und an die Abrecbnung vor dem furcbtbaren Ricbterstuble

{'ininbar ad-dajjan) erinnerte,]

Wenn Tranen und Seufzer durcb Briefe offenbart werden i5

kdnnten, dann wiirde icb dir dieses mein Scbreiben mit ibnen

anfiillen und es dir senden. [Denn man bericbtete mir iiber

dicb,]^ dafi> du dicb aus den Reiben der Briider® abgesondert

und die gegen G-ott (alldh) eingegangenen Yerpflicbtungen

(Td<; Tov XpioTov ouvOi^xac) vernacblassigt bast. Und des- 20

wegen bin icb in Angst und Unrube, in Eurcbt und Scbrecken.®

Denn wer ohne Vertrag und ohne Einschreihung unter die

Reiter eingestellt wird, wird nicbt getadelt, wenn er den Reiter-

dienst (furusija) verlafit [und zu dem Friiberen zuriickkebrt]*;

wer aber unter die Reiter® eingescbrieben [und in ibre Reiben 25

eingestellt] wird und dann den Reiterdienst verlaBt, macbt

sicb durcb diese Handlungsweise scbwerer Strafe scbuldig.

[Wisse,] o Ereund Tbeodoros, nicbt ist es eine scbmerz-

licbe (sa'b) Sacbe, wenn der Kampfer stiirzt, vielmebr ist es

scbmerzlicb, wenn er in seinem Falle verbarrt. Und nicbt so

ist es traurig, wenn der Krieger verwundet wird; vielmebr

ist es traurig, wenn er seine Hoffnung aufgibt®, sicb nicbt

‘ + Aaxp6o) 8e 06^ Sxt cppovtCCsic TcpaypiiTcov Traxpipcuv, aXX’ 8x1 .. .

* masaff al-ihwa = xaxiXoYOi; xuiv otSeX^oiv. — Ihwa kommt in iiber-

tragenem Sinne bereits im Quran (49,10) vor: SjA.! Ull.

® Die Editio Saviliana bat bier einen langeren Passus mebr.
* — ’ IStwxyjv [Aev yap aaxpaxefai ouSeli; Sv iroxe 7p4t};aixo.

* fursUn — axpaxKoxTjC ®
-j- p-Exot xijv ti:X7)yt)v.
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nacli [dem Heilmittel fiir die] Wunde umsieht [und an sich

selbst verzweifeltj. [Siehst du nicht] die Kaufleute, [die iiber

die Meere fahren?] Wenn ibnen aucb auf der See etwas zu-

stol^t (dora^ vauayi(|) itepiTteadiv) und ihre Waren zugrunde

6 gelien, so lassen sie doch nicht davon ab, das Meer zu be-

fahren, sondern sie befahren das Meer wiederum, ertragen

das Aneinanderprallen der Wogen und die Schrecken der

hohen See [und streben nach fernen Orten, indem sie sich

mit aller Gier anstrengen], ihren Reichtum^ zuriickzuerlangen.

10 Und [viele] von den Streitern (mugahid = dhXT^xYj?), die wir

gesehen haben, [erhoben sich] nach vielen Stiirzen [und] er-

langten die Krone des Sieges (oxe^avitac YevofAsvoec). Und
[viele andere] von den Reitern^ [wurden, als sie sich den

Eeinden gegeniiberstellten, von diesen geschlagen und] flohen®

15 [eilig] davon; danach aber fal^ten sie wieder Mut, [kehrten

zuriick und widersetzten sich mit Kraft und Energie]; da

wurden sie Herr iiber sie und besiegten sie [und erschienen

als Helden im Kampfe]. Und viele andere wieder von denen,

die an Ohristus glauben, — infolge der Starke der [schwer

20 zu ertragenden] Priifungen^ [erlahmte ihre Standhaftigkeit und

sie entschlossen sich, (den Verfolgern)® zu gehorchen. Einige

davon aber gehorchten ihnen und fielen in Gotzendienst (al~

Hhadat al-ldtila)\', danach aber kampffcen {gohadu) sie wiederum;

[da batten sie Erfolg] und setzten sich [mit den siegreichen

25 Blutzeugen (suhada)^ die Krone des Sieges (x6v xoo iiapwpioo

axecpavov) auf. Wenn aber jeder von den Brwahnten seine

Hoffnung von Anfang an aufgegeben hatte, so hatte er das

Gute nicht erreicht, was er spater erreichte. Ebenso ist es

mit dir, mein Freund. Wenn der Feind dich ein wenig von

30 deinem Platze verdrangt, so [sei nicht gleichgiiltig aus Furcht

und] stiirze und renne nicht selbst in den [vernichtenden]

1 Tov Tcpotepov ttXoutov, 2 fursan = ffTpaTiu)Tir)<;.

3 4- itoXXixii;. In Ed, Morel, fehlt es.

^ IIoXXol 5e xal tcov tov Xpiariv apvTjffafievojv 8ii rrjv tcov potaavcov

ttvd7XT)v ... — Zu '^aMhat „Prufimgen“ vgl. Dozy, der mit „martyr“

wiedergibt. — al-Masth^ eigentlich Messias, ist der gewohnliche Ausdruck

fur ChristuB im Ohristl.-Arabischeri, vgl. G-raf, Sjprachgebrauch p. 115.

5 Yom Herausgeber des arabischen Textes eingefiigt.
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Abgrund [aus Yerzweiflimg], sondern halte stand mit Mut
und kebre schnell dahin zuriick, von wo du ausgegangen bist,

und glaube nicht, dafi dieser Scblag^ eine Scbmacb fiir dicb

ist. Sciimaht etwa jemmid einen von den Reitern^, wenn er

ibn ans dem Kampfe verwundet zuriickkommen siebt? Viel- 5

mebr der Eeiter, der die Waffen wegwirft und den Feinden

Macht uber sick gibt, dieser ist es, der geschmdht und verspottet

wird.^ Wenn er aber im Kampfe standbaft ist, so werden

die, welcbe von der Kriegfiibrung etwas versteben, ibn nie-

mals tadebi, selbst wenn er verwundet wird und ein wenig 10

zuriickbleibt.

Siebe die, welcbe an den Kampfen nicbt teilnebmen, werden

nicbt verwundet; die aber mit Mut gegen die Feinde [kampfen

und mit ihren Waffen] sicb .ibnen gegeniiberstellen, werden

[meistens] verwundet und betroffen^, so wie du betroffen bist. 15

Denn. als du die Scblange in Kiibnbeit (aOpoo)?) toten wolltest,

da stacb sie dicb. [Verzweifle aber nicbt, 0 Freund, sondern]

sei vertrauensvoU und rubig. [0 mein Bruder,] denn du be-

darfst nur eines geringen Heibnittels, einer Aufmunterung
und einer Starkung®; dann wird keine Spur der Wunde [und 20

des Soblages] an dir bleiben. Yielmebr wirst du das Haupt
des Feindes® durcb die Grnade Obristi’ zerscblagen. Sei nicbt

traurig, weil du im Anfange' [deines Kampfes] verwundet
wurdest®; wisse vielmebr, dai^ sobald der [triigeriscbe] Feind
durcb seine List die Yorziige deiner Seele, und dai^ du ein 25

tapferer Streiter seiest, erkannte, als du ihn mit Anstrengung

und Tapferkeit zu bekdmpfen begannst\ da fiircbtete er [dicb

sebr und iiberlegte], dafi du, wenn du in diesem Zustande
bliebest, ibn [besiegen und] iiberwaltigen wiirdest; da miibte

‘ irpoc SXf'/oN. 2 fursan = orxpaTKOTvjc.
3 = SvsiSo? yap SiiXa xal tw-v TroXeixfiov l$u> yevea&ai.
^ + xal xaTaneffeiv.

s Heilmittels . . . Starkung = Fiir lies

6 cd-aduwm = & novyjpoc. 7 6eo5 = bi-ni^mat al-Maslh.
8 = £fjiiro8t<j9^^vat.

9 ETSe yap^etSev 6Seu)c 6 IIovTjpoi; STj; dpYjTYjv (faddHl),
xal yewaXov oi)T(p xcoXefAiov a5$r)&T^aeff6^ai lx TcoXXoiv laxo^aaaxo • xov yip e?»0e<i)<;

xooauT-^ xal xyjXixaoxTf) ^pT^udiievov xax’ auxoo aitouS^ ...— Der tlbersetzer Heat
am Anfange ’I8e yip, was aus der Aussprache 51 =» i leipht zu srklaren ist,
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er sich ab und strengte sich an, verstarkte (eig.: schiittete

aus) sogar seinen Eifer und widersetzte sich dir mit aller

seiner Kraft; [da warst aucb du schwacb und mutlos. Wenn
aber deine Schwacbe nicht ware, so wiirde der Feind dicb

5 nicht verwunden konnen;] und wenn du entschlossen warest,

ihm mutig zn widerstehen, [dann wiirde es ihm nicht moglich

sein, dich zu Boden zu werfen und zu Fall zu bringen], Viel-

mehr wiirde sein Ubelwollen (sarruhu) auf sein eigenes Haujpt

mrucicfallen}

10 Denn wer wunderte sich nicht? [Vielmehr freute man
sich] iiber deine [erste] schnelle gliihende Umkehr. Wer war
nicht erstaunt daricher, dafi du dich [von den Genossen der

Welt und deren Fallstricken] abwandtest zur Erlangung der

Tugenden und des Heiles.^ Denn du hast das Wohlleben mit

15 [alien kostlichen] Speisen verlassen, die kostbaren Gewander

abgeworfen® und die [von vielen ersehnte] Hochachtung* und

GrbSe^ mit Fiifien getreten. Und deinen Eifer und dein Ver-

langen nach der auJSeren Weisheit hast du in Eile auf die

Bucher Gottes (td dsta -Xcyta) gerichtet, derart dafi du den

20 ganzen Tag® auf das Studium [niitzlicher Schriften] (ei? dvd-

verwandtest und die ganze Kacht® in Gebeten [und

Flehen] verstreichen liefiest; dafi du nicht deiner hohen Her-

kunft und der GrbJSe deiner Vater (d^ta TraipixY]) gedachtest®,

dafi du vielmehr die Prosternationen zu Fiii^en der Briider'^

25jeder Wiirde vorzogest. [Als aber der Feind diese guten

Eigenschaften (mandqib) an dir sah], war er sehr traurig®;

und er wachte auf und begann eifrig damit, dich in heftigem

Kampfe zu bekampfen, ohne dafi er dich, [o Bruder], mit

unheilbarer Wunde (xaipla TcXrjri) verwundete. Und wenn er

30 dich auf lange Zeit in Buhe gelassen, his dafi du nach iiher-

i = -JjYepjTf] TtoXoi; xata uoo] [jlocXXov 8e xara TYj; eauxoG xe^aX7)i;, ioiv

JsXi^aTQC ffT^vai Yevva{a)(;.

a = xal elXixptv^ xal Ceoucrav litl ra (XYaSoc pieTaOsatv. Teil-

weise doppelt iibersetzt.

3 xaTaTrecpp6vr)TO. * = TU(po<;,

5 SXai ^jplpat — 8Xai vuxtei;. s 4. o?) ttXoutov iv V(p Xapsiv.

7 TO 8e yovAtojv Scjnea^at xal tcoctI Ttpoatpe^^evv aSeXtpoiv.

8 =s Tauxa IOXn})e tov Ilovrjpov.

QUEpNS Chbistunos. ITeue Serie XII 6
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majligem Leiden alle Arten der Tugenden Und des Heiles erlangt

MUesf, und wenn er dann mit dem Kampfe gegen dich begonnen

und dich besiegt hdtte, so hdtte man gesagt, dafi du einen graven

• Verlmt erlitten habest. Selbst wenn dem so ware, gedemte es

dir nicht, m verzweifeln und deine Soffnung aufzugeben.^ Aber 5

dafi er dich im Anfange seines Streites mit dir verwundet

hat^, ist gut fiir dich, damit du Wacbsamkeit und Scbarfsinn

im Kampfe gegen ibn vermebrst; [dann wird er spater nicbt

fabig sein, dicb zu besiegen.] Denn dieser bosbafte Eauber

ziebt nicbt zum Streite wider dicb aus zur Zeit deiner Eiick- 10

kebr von [deiner Eeise und] deinem Handel, wenn dein Ge-

winn grofi ist, sondern er fallt iiber dicb ber bei deiner

Ausfabrt auf das Meer, [bevor du dicb um die Grofie seines

Ungemacbes und die Menge seiner. Gefabren sorgst. Und er

verfabrt mit dir] wie einer, der ein Itaubtier® toten will; is

wenn er dann dessen Korper (Bopd) ein wenig ritzt, so scbadet

ibm dieses nicbts; nur wird dies ein Grund dafur, dafi es sich

vor ihm hiltet und wunscht, nicht ein zweites Mai in dessen

Hdnde zu fallen,*’ Ebenso [macbt es] der Eeind des menscb-
Hcben Gescblecbtes®; [denn er] ist entscblossen, dich kraftig 20

[und siegreicb] zu scblagen; aber er verfeblt das Ziel, da er

dicb wiederum veranlafit, Obacbt zu baben und eifrig zu
wacben® [in Erwartung seines Abzuges],

n. [Wisse, 0 Bruder, dafi] die Hatur des Menscben scbnell

ausgleitet [und von einem Zustand in einen anderen iiber- 25

gebt]’; aber ebenso scbnell wie sie fallt, ebenso scbnell er-

bebt sie sicb aucb wieder. [Betracbte] das, was dem Propbeten
und Kbnig David® zustiefi, der nacbdem er grofie Verdienste
erworben und von Gott auserwahlt war (exXexx^?)®, durcb [die

\
jroXov V7)aTe(a(; xs CTUve^^eTi; xal ^a|xeuv(ai;

xal T-QV aXTjN JcTXTjatv xaxepaXsv, 7)v jxev ouSe t6te (XTroYVoivat, TrXrjv itoXX^v
Sv TK eipT] rrjv xe^evTja&ai, [lExot itoXXoi); iSpoixac xai it6vou<; xal vlxai;
XT); >^TT7)i; YEVOfilvTli;.

- 2 uireaxeXtffE. ,
3 kdsir<^» = Xeovxa Yswaiov.

< = Sk xa&‘ sauxoo jxaXXov xal aacpaXeaxepov xal SuaavaXiuxov xou
Xotitou TreTrol'yjxev,

6 xoivoi; dTcdvxwv e^Opo;. 8 v^cpeiv.

• + xai 6$u ,[j,ev xXaK^vai, 6$u 6e dvevEYxetv ex aTrdTTji;.

8 + 6 naxdpio; ^xelvo; avYjp. 9 + oix ^Xadev dvSpwTCOi d>v.
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Siinde der] Liebe za jenem fremden Weibe jiel [und das Werk
mit Siindhaffcigkeit beendete]. Und nicht bielt er sicb [nach

dieser sohweren Verfehlung] in diesen Grenzen, sondern fiXgte

nocJi eine andere Mnzu^] denn er vermengte den Ehebruoli

5 mit dem Mord. [Aber dabei verzweifelte er nicht] sondern

als ihn der Arzt aufruttelte^, da [wachte er auf und erhob

sich schnell und] legte Pflaster auf seine Wunden und hediente

sich verschiedener Heilmittel^, wie Fasten, Klagen und Weinen,

andauerndes Gebet, Bekenntnis der Siinde [und Reue iiber

10 sie]. Dadurch brachte er Gott dazu, sich seiner zu erbarmen,

und ihn [nach diesem entsetzlichen Falle] zu seinem friiheren

Range zuriickzufuhren/ Und er verdiente durch diese seine

Taten, dafi er die Sunde seines Sohnes Salomon hedeckte, als

dieser^ um seinen Frauen zu gefallen, in Gotzendienst i^ihddat

15 al-autdn) fiel und sich vom GoUe seiner Vdfer entfernte; denn

er geriet in die Schlinge, in die sein Vater geraten war.

Sieh®, [mein Bruder,] wieviel Ubles der tut, der seine

Begierde nicht beherrscht, und wie dabei der natiirliche Vor-

rang, [in dem er erschaffen ist,] umgestiirzt wird und wie er

20 zum Sklaven [und Gefangenen der Begierde und] der Frauen

wird. Wahrhch, Salomon^ hatte verdient, dafi er wegen dieser

seiner Taten des Kdnigtums [und der Herrschaft] entsetzt

wurde. Aber wegen der guten Fiihrung seines Yaters [David]

liejS Gott ihn auf dem Konigsthron und in der erhdbenen

25 Begierung.^ [Und du, o Freund,] wenn du dich mit [welt-

lichen und] aufieren Dingen abgegeben hattest und dann

trage und nachlassig geworden warest,' so wiirde ich dich an

die Richtplatze (amdkin al-qufdt) erinnern und an die, welche

dort gekront werden [und zu den Ehren gelangen]®, und wiirde

1 + (iXX’ elpYolffttTO jxev fx,ot5(s{av Sia ty)V IniJuixiav.

2 + aXX’ ov>x iiretS-f) TTQXixatjTac IXa^e 86o itXrjYa;, xal Tp{T>]V iaUT(p

Souvat iite^ei'prjcrev.

3 TTpbc Tov larpov Ixpe^^e. 4 = tot tpdcpiJtaxa iTcetCdEi.

5 Zu ra^a‘a in dieser Bedeutung vgl. Lane. ® 'Op^*;.

7 4- Sfxaiov upotepov Svxa xal aocpov. Die Yariante der Ed. Sayil. hat:

2oXofJtu)VTa Aptaptlav Sfxaiov 8vxa Tuaaav a^aipeOTjvai xrjv paaiXelav.

8 TO SxTov jjtepoi;.

9 6ixaaT7)p((ov xal piqixatoi xal twv ixeicrE crTetp^vujv xal irappYjalac dva-

fJLl[Jl,V'1^0'X0>V.

6*
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dich auffordern, zu jenem Eifer zuruckzukehren, um das Er-

wahnte zu erlangen. Unser ganzes Bemiilien aber ist auf

die Mmmliscben Dinge gericbtet und nicbt baben wir Ver-

langen (hawd = Xcyo?) nacb irgend etwas von den weltlicben

Dingen. Wir aber erinnern dicb an den furcbtbaren Tag des s

letzten Gericbtes^ und wie wir alle vor den Tbron Ohristi

treten werden (cfr. 2 Cor. 5, 10), [um Rechenschaft zu geben

iiber alles, was wir getan, gedacbt und gesprocben baben].

Alsdann wird der Ricbter da sitzen und alle die Dinge er-

forschen, deren Versgrechen du nicht gehalten hast} Womit lo

wirst du dich vor ibm entscbuldigen, und was wirst du ibm

antworten, wenn du auf deinem Ungeborsam gegen die von

dir eingegangenen Yerpflicbtungen bestanden bast?®

Sag mir: Berufst du dich auf die Dinge der Welt (^umvr

al-dlam = itpaypidTajv (ppovxiSac)? Indessen bat [unser Herr is

Jesus Obristus uns] im voraus gesagt: „Was niitzt es dem
Menscben, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele

sebadigt.“ (Mattb. 16,26) [Und wenn du dicb darauf berufst,]

dafi du getduscht warden bistt [so wird dicb diese Berufung

nicbt recbtfertigen, ebenso wie] es den Adam nicbt recbt- 20

fertigte, als er sicb auf das Weib berief mit den Worten:
„Siebe das Weib ist es, das micb verfiibrt bat, sodai^ icb

das tat, was icb getan“ (Gen. 3,12)^ Und aucb das Weib
recbtfertigte sicb nicbt, indem es sicb auf die Scblange

berief. 25

0 [unser] Freund Tbeodorus, Schrecken einflofiend ist

jener furcbtbare Ort und jenes Gericbt (to BiKaoT-^piov ketvo);

denn es bedarf dort keiner Menscben, die darlegen und riigen

(xaxVjYopoi), keiner Zeugen, [die bezeugen,] sondern alle Dinge
sind unter den Handen des Richters offenbar (zdhira = yufivd so

xal xexpctxTr]Xto|xeva). Und nicbt ricbtet er uns nur nacb den
Taten, sondern nacb den [Worten und] Gedanken; denn er

1 kepoo os avaftifAviioxo) SixaorTYjpiou xai PiQixaro; (popepou xal ^pixuiSou;,— Zu cfr. Graf, Sprachgebrmch p. 105.
2 (KpiTY)(; . . .) 6 vuv dOexoufxsvoi; itapd oro5.

* = ttOsTouvre?. 1. pers, pi. statt 2. sg.

* „H 7UVTJ, ?6a)xac [xet’ lp,oo, aStr) TjTcdxTjosv",
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erforscM die Herzen und kennt das Verhorgene^, [sogar die

Eegungen unserer Herzen bei Tag mid bei Nacht].

Vielleicht berufst du dick auf die Schwacbe der Hatur^

und darauf, daJS du niclit stark genug bist, um das gute

5 Joch [Cliristi] und'’ seine leicbte Last zu tragen. [Wisse

denn, daJ& das Klagen iiber die Mlibe niclit bervorragend

ist]'^; denn [miser Herr Jesus] Christus fordert uns zu diesen

MUlien auf [mid verspriclit mis dadurcb die Eube]: denn er

sagt: „Kommet zu mir, ibr Ermatteten und die ibr mit

10 Lasten beladen seid, icb werde eucb Eube geben. Hebmet
mein Jocb auf euob®, denn mein Jocb ist gut und meine

Last ist leicbt‘‘ (Mattb. 11, 28—30).

Sage mir, [mein Bruder,] was ist leicbter als dieses,

namlicb, dafi der Menscb Eube findet von den [weltlicben]®

15 Dingen und Miiben, von der Eurcbt, der Miib- und Draiigsal

und daL er auit>erbalb [des Tokens] der Welt und ibrer

Wogen (t(jE)V too pioo xofidTuiv) ist und in einen rubigen Hafen

gelangt. (III.) [Icb frage dicb, o Ereund,] was von den Dingen

der Welt ist [bei den Menschen] am beliebtesten und am
20 moisten vorgezogen? Nicht zweifle ich, dafi’^ du mir antwortest:

Herrscbaft, Eeicbtum und Ebrungen.® Und was ist erbarm-

licber, wenn es sicli dnd&rt?^ Eiircbtet docb der .Eiibrer, daj^

sich die Menge gegen ihn erhebt und Unruhen stiftet^'^; er aber

fiircbtet aucb die Vorgesetzten iiber sicb; und er mufi sich

1 xpiTixoi; 7ap icrtiv ivO^upLiQuecov xal Ivvoiaiv xapSia; 6 oixaoTT)i; ixetvoc.

2 4- xal TO [XT] Suvad^vai ivsYxetv t6v Coyov. Kal Tzoia aSxY) anoXoy(a

[Cuyov {xrj iff^fuaai tov ^prjuTov Iveyxetv. Diese Auslassung erklSrt sich in-

folge der gleichlautenden "Worte leicht als eine Pliichtigkeit des griechischen

Kopisten oder des XJberBetzers.

3 Die Pariser Hss. haben hier xal, wahrend es in samtlichen Editionen fehlt.

* dafur: Papb irpaYp-a xal (poptixov ^ x^ttcov avAxTTjaift;

5 Der griechische Text zitiert mehr.

6 Eine Hs. hat: ((ppovtlSiov) ptcoTtxwv.

7 . . . lilil = TrivTwc.

8 al-Jia/ravndt == to uapa dvOpiaitouc euSoxifLeiv.

9 Stav irpo; T7)V Xpiaxiavuiv IXeudepiav auyxplvTjxai. Hier scheint der

arabisohe Text; U lil aus i-luLy L verderbt zu sein, wahrend

das Vergleichsobjekt ausgefallen war. Spater muJite dann das hier Aus-

gefallene eingeschoben werden. Vgl. Anm. 6 8. 86.

10 8i^fx<i)v 6TC8xetxat dufty xal 7rX:^dooc &pjJiaT; dX^yotc.
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um seine Untergelbenen kiimmern. Wer aber gestern Herrscher

war, wird morgen’- Beherrscbter (inafus = iSio&ty]?) sein; denn

die Dinge dieser Welt gleicben denen, die auf der Biibne

(maVdb = axr^v?]) gespielt werden. Und wie jene in ihren

Spielen wird der eine Konig, der andere Biibrer, der dritte s

Reiter^, bis dafi sie vollendet hahen, was sie begonnen; und

wenn sie von dort fortgehen^^ bleibt der Kbnig nicbt Konig,

der Fiihrer nicbt Fiibrer und der Reiter nicbt Reiter/

So wird an jenem [furcbtbaren] Tage dem Menscben nicbt

vergolten wegen [seines Hamens und] seiner Stellung (irpo- lo

atoTtov), sondern wegen [seines Wollens (tasarruf)] und seiner

Taten (epya). Die [weltlicbe Ebrung und] Hocbacbtung er-

scJmnt uns kbstlicb [und siiJB]; nur dafi sie geschwind von uns

weg m einem anderen gehV [Und die Scbrift (al-kifdb) sagt:]

„Webe denen, die sicb ibrer Starke riibmen, und denen, die 15

sicb der Grofie [ibrer Giiter und] ibres Reicbtums riibmen

“

(Psal. 48,7). [Aber die cbristlicbe Ereibeit ist nicbt so:]®

denn der [wabre] Cbrist gelangt nicbt von der Stellung eines

Fiibrers zur Stellung eines Mannes aus dem niedrigen Volke

(ar-ra'aa = i8it6xr^?) und nicbt vom Reicbtum zur Armut und 20

nicbt vom Rubm zur Erniedrigung; sondern er bleibt reicb,

wenn er arro wird, er wird erbobt, wenn er sicb erniedrigt,

und keiner vermag ibn der Eiibrerstellung zu entsetzen, die

er ,inne bat. JDenn er steM nicM an der 8pitze der Menschen,

sondern der Fursten und Herrscher, die uber die Finsternis 25

dieser Welt gebieten’^, [wie der Apostel (ar-rasul) sagt] (cfr.

Epbes. 6,12).

1 cTiQ|Aepov. 2 faris = oTpaTtwTTj^. 3 Tyji; Se iaTtepoti; xataXaPouaTjc.

o5t6 6 (jTpatrjYo^ atpaTYjYoc, wobei auffalligerweise der Artikel beim
ersten Wort stebt, -wahrend er in den parallelen vorbergebenden Gliedern
beim z-weiten sicb findet. Ed. Savil. und eine Hs. baben dies dritte Glied
nicbt. Der Araber bat faris d. b. cTpaTiu)TY)i;; entveeder erganzt er selbst

sinngemafi oder gebt auf eine bessere tJberlieferung zuriick.

6 (AXXoc 8o$a tJfJLtov), TO xaTaittexov tlx; Y*^pTOu.

6 Vgl. Anm, 9 S. 85.

7 dpY^C ^PX®b a.v9-po)ito>v, aXXtt, tuiv dpYovxcov l^ouar(ac

TOO xocjxoxpiTopo? xou ffxoxoui; ouSeU auxov TrapaXuaai Sdvftxai. Der tlber-

setzer bat die Stelle miiiverstanden, indem er dv^pti)7ra)v und dpY;<ivx(ov zu
ziebt!
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[Dann sagst du:]^ ^^Die Elie ist geachtet und ihr Bett

rein; und Gott riclitet die Siinder und Ehebreclier“. (Hebr.

13,4.) — [Ja, es ist Wabrbeit, was du sagst. Dies ist ein

apostolisclier Vers (dja rasdUja)]. Was aber dich anlangt,

5 so’ ist es dir [von jetzt an] nicbt mehr mbglich, das Gesetz

der Ebe (ndmus az-figa == xa Bixaia tou ydiiou) zu beobacliten.

Denn der, welcber mit dem bimmliscben Brautigam einen

Bund gesclilossen, [dafi er Gott seine Seele als reines Opfer

darbringt,] — wemi dieser sein Versprechen bricht^ und sicb

10 ein Weib nimmt, dann siindigt er.^ Und wenn du mir dieses

zebntausendmal sagst mit den Worten: dies ist eine Ebe,

[so antworte icb dir: Nein, es ist Siinde (/isg'). Und icb sage

sogar:] es ist scblimmer als die Siinde {fisg = (Jioixsia). Wisse

dafi Gott besser ist als die Menscben* [durcb das, wa's nicbt

IS geschatzt werdeu kann. Und es wird eine Stelle des ge-

beiligten Bucbes tradiert: „Haltet dem Herrn eure Gelubde!“

(Psal. 50, 14)]. Aber keiner soli dicb mit seiner Eede tauscben,

dafi Gott das Heiraten nicbt verbiete. Aucb icb weifi>, dal^

Gott das Heiraten nicbt verbietet, aloer Er, [der Brbabene,]

20 verbietet die Siinde (j2sg = ftotj^eietv), die du durcb deine

Yereinigung mit einem Weibe begeben willst. Aber icb boffe,

dal^ dies nicbt der Fall ist. Wundre dich nicht uber mein

Wort vom Heiraten: es ist wahrhafte Sunde, weil es den Un-

gehorsam gegen Gott vollendet.^

25 [Scbon mancbmal saben wir] einen Mord, der seinen Tdter

fromm (bdrr) machte, weil er den Gehorsam gegen Gott er-

fUllte, Und wir sahen wiederum eine Tat der Barmherdgkeit,

deren Tdter deswegen schlimmer als wegen Mord bestraft wurde^

weil er sie tat im Gegensatz zu dem, was ihm Gott befohlen

30 hatte. Hacbdem der Priester Fincbas den Ebebreober zu-

sammen mit der Ebebrecberin erstocben [und Mord begangen]

batte, wurde ibm dieses als [Frommigkeit (birr) und] Becbt-

1 + Afxaioc & 7i(Aoc auiicprjixi 2 toutov jxev (Ifpelvat.

3 fag/ad fasaga, «= jxoi;(e(a itpayfia.

* jiaXXov Se xal ixoi^fetac T:oaouT(p Seiv6Tepov, 8crcp xpeixTcuv (iv&p(I)Tca)V 6eo^.

5 xal xl dau|X(xCetC el 7(4p.o<; ^cnrep [xoi^Eia xplvetat, Sxav a^et^rai Geof;;

— In haqg^ ist haqg adjektivisch gebraucht, vgl. al-’imdm al-bagq

al~figh aVakhar) Misr: 1324 p. 38 u. 6.).
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scliafferilieit {sadupjd) angereclinet, [weil es ein Mord unter

Zustimmung Gottea war. Den Konig] Saul aber, da or den

Konig der Amalekiter^ nicht getotet hatte, wie ihm Gott be-

folilen, — [obwolil dies eine Tat der Barmherzigkeit war, —
bestrafte Gott deswegen mit derart schwerer Strafe, dafi 5

sogar der Prophet] SamueP instandig deswegen m Gott flehte

und ihn nicht von dem zu befreien vermocMe, was Gott uber

ihn verhdngt hatte. Es wachte dieser Prophet um seinetwillen

viele Ndchte durch mit Weinen und Flehen zu Gott, [aber Gott

erlieB ihin diese Widerspenstigkeit nicht, die er im Gegen- 10

satze zu dem Befehle Gottes begangen hatte, und er entsetzte

ihn des Konigtums und gab' es dem David].

So wundre dich nicht uber mein Worf, dafi der Mensch

wegen des Heiratens schlimmer gerichtet wird als wegen der

Siinde, da jenes im "Widerspruch mit den Verpflichtungen 15

gegen Ohristus steht. Ebenso sagte ich dir am Anfange, daJB

dich, wenn du zum gemeinen Yolke (rda an-nds = iSidi-cYi?)

gehorst, niemand tadeln wird, well du den Reiterdienst [und

die Gefolgschaft Ohristi] verlassest. [Was aber den angeht,

der so ist wie du, — fur den ist dies eine Schande.] Denn 20

jetzt ist dir nicht mehr die Gewalt {sultan) iiber dich selbst

gebhebenS wed du [dich eingereiht hast und] eingetreten

bist als Reiter des [himmhschen] Konigs (paaiXet;)(; toiooto?).

Da es ebenso ist wie mit der Frau — [wenn sie sich mit einem

Manne vereinigt, verbleibt ihr] keine Gewalt mehr iiber ihren 25

Korper, sondern die Gewalt dariiber steht ihrem Manne zu

(I Kor. 7
,
4
)
— um wieviel mehr ist dies bei solchen der Fall,

die mit Ohristus zusammen sind®; denn ihnen kehrt die Gewalt

iiber ihre Leiber nicht zuruck.

[Wisse,] der, den du jetzt verlassen hast, ist der Bichter 30

1 Tov tujN dXXotpuXtov paaiXea. ^ b too Oeoo.

^ + Ei TOivuv ^iXav&p(uTc(a [aoXXov ©dvoo xarexpivs oioc xd TcapaxouaO^vai

0 e6 v, [t{ Oaop-affTOv . . .

- * odxlrt xupioi; el. Ebenso an den folgenden Stellen.

5 = ol Iv XpicTTcp CcovTs?, das an einei’ anderen

Stelle durcli wiedergegeben wird. Vgl. Lane: jSi^saLso

he went frequently to it und Dozy: 5^ o-aLso yisiterj faire un accord nach
dem Vocabulista in arabico publ. da Schiaparelli. Elorenz: 1871.
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[iiber alle an jenem letzten Tage. tlberlege diese meine

Worte und] denke daran zn jeder Stunde/ [Wisse auch: an

jenem furcbtbaren Tage] wird ein EluJ& von Fener vor ibm

herfliejBen. [Und die Strafen, die man bier findet, sind nicbt

5 aufzuzablen.] Und fiir die, welcbe diesen Strafen^ iiber-

antwortet werden, bleibt keine Hoffnung auf Erldsung Qialds).

Aber die Liiste der Welt sind wie der Scbatten und [der

Scblaf und wirre] Traume; denn bevor die Siinde vollendet

ist, erliscbt die Lust. Aber die Strafe fiir heide bat kein

10 Ende. Die Lust dauert nur kurze Zeit, aber die Trauer, sie

ist ewig. In der Welt gibt es nichts von Bestand.^ Und einer

der Seiligen {gadls = Suato;) bat gesagt: Unser Leben ist

scbneller als fliefiendes Wasserl Und man findet nicbts Wert-

volleres als die [streitende] .Seele. Und dies bleibt denen

15 nicbt verborgen, die zum aul^ersten Kampfe {gihady ge-

langen.

loh weifi, 0 Freund, daJB du nicbt ganz kraftlos® im

Kampfe gegen den Feind^ geworden bist, sondern dai^ du

mitten in dem flammenden Feuer der Eanke (eigentlicb: des

20 Fallstricks)® stebst. Wenn du aber dem Feinde ent-

gegenrufst: ich diene deinen unreinen Liisten nicbt und beuge

mich nicbt vor deinen SchlechUgkeiten und deinen Listen ®; wenn

du dann deine beiden Augen m dem Bewohner des Himmels

(avu)) erbebst, dann wabrbcb wird er’® [vor dir] die G-lut der

25 Flamme loscben und die verbrennen, welcbe dicb in diesen

feurigen Ofen^^ warfen, und wird dm mitten im Ofen eine

Wolke Tau und rubigen angenebmen Wind^^ senden, sodafi

sicb das Feuer dir nicbt nabert, weder deinen Sinnen nocb

1 + Xal TOV TCOTttfJLOV TOU TTUpb^. 2 = xw TIUpl.

3 Tt pepaiov Twv Iv rep x(5a[xcp, elice |iOi; + nXouxo; 6 jxTjSk p>s)[pi

iaTtepac |xe(va<; itoXXdxi?; dXXi SoSa; dXX^ dxous [xivoc Xe-jfovxo? oixafoo . . .

4 Spo|ie(i)v. (efr. Job 9
,
25

) + warcep yoep Ixeivoi itplv ax’^vai |XExa-

TcrjSuiaiv, oSxto xal a5xY) uplv 7^ itapaysvi^ffdai diyCitxaxai,

8 |xti)p£a? el? ea"^UToy. + 'Fu^rje; •ydp ouoev avxdSiov, xuiv i$a)&ev xtc

TcoiYjXixcoc i(pri.

6 TToXu . . . dadeveaxepo; yeyoyai. ’ al-aduww = 6 Ilovifjpoe;.

8 iq8ovu)V. 9 x^ piC'if) rtivxov xuiv xaxuiv aou. ^9 6 Hoirrjp.

eic x6 Tcup = ^UJ\ cfr. Pan. 3, 15
,
21:

12 ve^eXvjv xal Spdaov xal itveufia SiaauplCov.
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deinen Gredanken, es sei denn, dafi du dich selbst verbremist.

Denn befestigte Stadte werden den Feinden meist nicht infolge

eines Kampfes mit den dranfien Stehenden ubergeben^ [urid

nicbt von ibren Horden zerstort], aufier wemi ein oder zwei

drinnen Verrat iiben und dann durcb. ibren Verrat sie deu 5

Feinden mubelos iibergeben.

[Ebenso ist es mit Dir, 0 ’Binder.] Wenn du dich mit

dem Feinde nicht anbiederst durch das, was dir die Gedanken

von innen vorstellen^, dann vermag keiner von aufien etwas gegen

dich, selbst wenn er mit verschiedenen Kroften gegen dich arbeiten 10

wurde. (TV.) Denn du bast durcb die Grnade Gottes viele

Starke [Heifer], die sicb deiner sebr annebmen, dicb kraftig

unterstiitzen^ und mit deiner Seele Mitleid baben. [Sie sind

deine Gefabrten und geistigen Briider: unter ibnen:] Valerius,

der Heilige Gottes, und sein Bruder Florentius, [der Ver- 15

ebrungswiirdige,] und der Erfabrene in der Weisbeit Obristi^

Porphyrins und viele andere, die an jedem Tage [nicbt auf-

boren zu] klagen und sicb [an jedem Tage] der Bitten und

des Gebetes (e6x(5ji€voi) fiir dicb.® nicbt entbalten. Und icb

zweifle nicht daran, daii sie das, was sie erbitten, erreicben 20

wenn du nur willst, [d. b. wenn du dir geborig Miibe gibst,]

dicb selbst zu befreien® [und mit dem Feinde keine gemein-

same Sacbe zu macben durcb Annabme dessen, was er dir

anbietet, vielmebr im Gegensatze dazu ibm widerstebstj. Wie

scbmacbvoll ist es nicbt, [0 Bruder,] dafi andere an deinem 25

Hebe nocb nicbt verzweifeln, sondern jeder Zeit [an Gott

Gebete und Bitten ricbten, um von Ibm, dem Erbabenen, zu]

erfleben, dafi er ibnen ibr Glied (*^udw == peXos) zuriickgebe,

wabrend du dicb von deinem Falle nicbt erbeben willst,

sondern [wie ein Hoffnungsloser] iiegen bleibst.'^ Wer fallt, 30

^ Tote Tuiv TCoXeuiv SreXa |jiev icoXXixi? xal Tuiv l^coOev

ohx iff^oae xaOeXeTv.

2 xal vuv, el {iTjSsfc as. Tuiv ivSov TcpoSip Xo^iajAuiv, ... 6 xovrjpoi . . .

3 Tou<; dXsfipovTai;.

1 al-mutamaJiMr hi-hihnat al-Masth = TTjv toij XpiartoG aocpGv ao(^hi.

5 Gitep (jou im ersten G-liede des Satzes bei 6Xoif6povTai haben Ed, Savil.

und eine Hs. s + tuiv too 7roX6fJi,i'ou ^eipdiv.

2 -f jtovovou^l jSouivTa Trpbc t6v I^Opov. 2<[5dTTe, Trais, fnq <pe(aT[].
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steht der vielleiclit nicht mehr auf? (Jer. 8
,
4). Du aher willst

dem geheiligten Buche (al-kitdb al-inuqaddas = 6 ^eto?

widersprechen, indem du hei deinem Falle deine Boffnung auf-

gibst TJnd es ist als ob du [durch deine Taten, die der Aus-

5 druck Qisdn) deines Zustandes sind,] sagst: wer fallt, steht

nicht auf.

Ich bitte dich, [o Freund,] dall du nicht dir selbst all

dieses TJnrecht antust, und [ich hoffe,] daf du uns nicht in

diese [grofie] Trauer bringst Nicht sage ich dir dieses, weil

10 du noch keine zwanzig Lebensjahre erreicht, sondern [ich

wiirde es dir auch sagen,] wenn du viele Jahre durchlebt

und sie alle in Zufriedenheit mit Ohristus {fi ridd al-MasVi ==

ev XpioTtp) verbracht hattest. Und wenn du im G-reisenalter

in dieser Weise gefallen warest^, selbst dann wiirde es sich

15 fiir dich nicht geziemen, deine Hoffnung aufzugeben. [Ver-

stehe und] gedenke des Raubers, der am Kreuze glaubig

wurde.^ [Vergegenwartige dir] die, welche in der elfte'n

Stunde arbeiteten und denselben Lohn empfingen, wie die,

welche den ganzen Tag iiber arbeiteten. Wie es aber denen,

20 die in hohem Alter fallen, nicht geziemt, die Hoffnung auf-

zugeben®, ebenso geziemt es sich nicht^ [fur die, welche in der

Bliite ihrer Jugend stehen, wenn sie ausgleiten,] — dai^ sie

[in diesem Zustande verharren und] sich der Hoffnung hin-

geben mit den Worten: Wir werden uns zuerst an den Kost-

25 lichkeiten dieser Welt sattigen®, danach ein wenig^ Miihen

ertragen und den Lohn in FuUe’’ empfangen.

Ich vergegenwartige mir: jedesmal wenn ich dich warnte

und du dir Muhe geben wolltesF, dann sagtest du zu mir:

Was soil ich tun? Denn ich 'furchte, da^ ich nach kurzer

1 xaoTriv iTradei; ttjV ditiljpeiav.

2 6ixai(oJevTa. Zu "dmana „ glaubig werden" vgl. Lane.

3 4" aaxppovuicriV. * (XcrcpocXsi-

8- (inoXai!)<ju> xtav ifjSetov xou pfou. ’

,

®. Qcd%l^’^ :
^pdvov.

7 ^ou TravTOC ^po'^ou xoui; [Xiadouc.

8 ^jvfxa aoi troXXol Trap'^youv eic {Mouaeia (potx^v. Ed. Savil. : TjyJxa aoi

TtoXXa 71 . elc g. cpoixoivTi. Oolbertinus: a. itoXXa tt. el; g. gil <yotx^v.

Hier liegt eine alte Yerdprbnis vor, die anscheinend auch scbon der ara-

bische tlbersetzer in seiner hatte.
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Zeit von der Welt gehen werde} Womit soil ich. mich. dann

.entschuldigen vor dem, der da sagt: „Sei nicht langsam bei

deiner Riickkebr zum Herrn mid verschiebe sie nicbt von

Tag zu Tag« (Eccl. 5 ,
8). — Wiederbole diese Gedanken bei

dir und [gib dir Miihe,] den Dieb zu binden.' Denn [miser 5

Herr Jesus] Ohristus nannte so den
.

Tag unseres Weggaiiges

von der Welt: Wie ein Dieb loird er uber uns kommen an

einetn Tage, den wir nicht hennen.^ Denke an die Sorgen

der Welt^ fur alle, fur den einzelnen und fiir die Gesamt-

beit. [Denke] an die Furcbt der Fiirsten, an den Heid der 10

Stadter, die oft in die auiSerste Gefabr geraten, an die [un-

zahligen] Miihen und Leiden, [welche die Menschen von alien

Seiten umgeben®,] und an die Friichte [all] dieser Miiben

[und Drangsale], die in dieser Welt vergeben und ein Bnde

baben. Was aber ist trauriger als das Erwabnte? Wie viele is

mickten sich fur die Dinge der Welt ab, um sich m erfreuen

und etwas Ruhe zu fmden, die sie dafilr eintauschten; aber sie

gelangten nicht dazu, ohne ihr Leben in Muhen, Sorgen und

TJngluck zu fristen. Und wenn sie glaubten, Mer etwas dafUr

einzutauschen^ dann raffle sie der Tod dahin und sie gingen 20

fort^ ohne ein wenig Buhe zu finden. Und ehenso, [wie viele

weltlicben Heere] e/rtrugen viele Muhen, [setzten oftmals ibr

Leben ein und] waren siegreich in den Kriegen, um freies

Auftreten (ddlla == Tzapjiriaia) bei dem irdischen Kbnige zu haben;

[oft aber kam es so, daJfi sie sein Antlitz und seine Hande 25

nicht saben, ibre Hoffnung vielmebr getauscbt war].® Wie

aber hoffl der Menscb, der sich in seinem Leben nicht an-

strengte aufier um der Welt und des Leibes willen\ [das Ant-

btz] des bimmliscben Kdnigs zu seben?

y, Und wenn ich anfangen wilrde, dir etwas von den so

Sorgen zu erwabnen, die in den Wobnungen infolge der Frau

1 4- xaxwc. 2 STQffov. Ed. Migne hat: fietcrovr

3 + 6ia TO ot-yvoooatv l«pf<JTaar&at. Dem tJberfietzer schwebt Her die

Stelle 1 Thess. 5,
2 vor, die er mit dem CiiryBt.-Texte verquickt. * ptoc.

• 5 + tie yt.o'kaxda^ xet; SouXoTrpeireTc, xal oi)6e xuiv avSpaKoSojv TOtc

orirouSaCoK; icpooYjXouoa^.

6 Das Eingeklammerte ist die Wiedergabe von p,6Xi«.

7 «= Tov iftivTa ;(p6vov htpto Crjsai xal (jTpaTeoffdi|X£Vo«.
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und der Kinder hausen\ [dann wiirdest du sehen, was
scMimmer ist]. Denn wenn ihnen kein Kind geboren wird^,

sind sie in grower Trauer, da sie so seben, daJS sie sick

nutzlos durch die Institution der Ebe {sunnat az-mwdg) ver-

5 einigten.^ Die aber Kinder gebaren®, sind [gleicbsam wie]

in Kneobtscbaft/ Denn wenn eins von ibnen erkrankt, ist

ihr Lehen deswegen in Aufregung^; und wenn es stirbt®, [ist

das Ungliick nocb groJSer und] sie klagen darob in Klagen,

fur die es keine Trostung gibt. Und zu jeder Zeit ibres

10 Lebens erneuern sich ibnen verscbiedene Leiden.’ Wer sicb

eine arme Erau nimmt, der bat [besonderes] Leid, und wer

eine reicbe nimmt, bat ein anderes Leid; denn wer sicb die

arme nimmt, der scbadet seinem Vermogen, und wer sicb

die reicbe nimmt, der stellt iiber sicb einen Aufseber und

15 Lebrmeister und verachtet seine Ereibeit.®

[Was soli icb nocb reden iiber das, was die GroJ&en und

Eeicben mancbmal auf sicb nebmen an boben Ausgaben und

Aufwendungen, wenn sie dazu verpflicbtet sind, wabrend der

Erwerb und Gewinn fiir sie nicbt leicbt, vielmebr oft scbwer

20 ist.] Was soil icb nocb davon reden, welcbe Sorge sie um
Sklaven, Magde [und viele andere Dinge] ertragen. Dies aber

ist das Leben® [der Weltleute, voU von Leiden und Miiben,

0 Ereund. Und der Menscb selbst rennt in aU das Erwabnte,

ja, und in nocb grofieres Ungliick. Und infolgedessen] ist

25 sein Leben fiir andere, nicbt fiir ibn selbst.

[Wir aber danken Gott, weil] wir nicbts davon baben;

du selbst, 0 Bruder [Tbeodoros], wirst dies alles bezeugen.

Denn du weifit, wie viel Freude und Zufriedenbeit du in

jener Zeit^° gebabt bast, in der du [dicb Gott bingegeben^\]

30 dicb von der [Unrube der Welt und dem Meere ibrer] Wogen

1 4- (. . . cppovTiSa; . . .) t3i<; tcuv olxeruiv. 2 — xxi^o’acrftat icatSac.

3 =3 YBYajAi'jxevat. * + itixpocv (SouXeiav).

5 = cp(5po; 01) p,txp6 ;. ® + 5«)pov. ’ + xal «p6poi xai, luovot.

8 = TO OE ek aJ)9£VT{av xal iXeu3eplav tov SvSpa [IpXa'j^e]. Pie ein-

zelnen Gedanken sind in diesem Abschnitte umgeordnet.

9 4- ek TocrauTtt |xepkea9ai |xkv, tooootoi? SooXeustv.

10 4- ppa^uv.
W X .ft

11 liWii Dieser Ausdruck ist lexikalisch mobt zu belegen.
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getrennt^ und die Freiheit besessen hast^ welcbe nur die baben,

die sicb des Heiratens enthalten^ und Ohristus wMen^; dies©

[siud gliicldicli, ja, sie] triumpHeren iiber all dieses Ungliick.

Denn wenn der Mensch. enfcsclilossen ist, sich selbst nicbt zu

scbadigen, dann yermag ihm wirMicb keiner zu scbaden/ 5

Wenn er Yermogen yerliert, so ist er nicbt traurig; denn

er weifi, dafi wir nicbts in die Welt^ mitgebracbt baben und

ebenso nicbts aus ibr berausbringen werden. Mcbt wird [in

sein Herz] Liebe zu nicbtigem Eubme (^iXoiipia) Eingang

finden und kein Yerlangen nacb Anseben; denn er weifi, 10

dafi unser Reicb® ein bimmliscbes ist. Und wenn ibn jemand
verdacbtigt, so ist er nicbt traurig, und wenn ibn jemand
scblagt, so ist er nicbt zornig, [und so fort].

Das Ungliick der Christen ist nur ein einziges, n&mlicJi

wenn der Mensch sich seinem Schopfer widersetzV Aber das is

iibrige, wie Vermogensverlust, gilt nicbts [bei dem, dessen

religioses Leben Qibdda) gut ist, wie wir oben gesagt baben],

Ebenso das Yerlassen des Yaterlandes® und die iibrigen

driickenden Leiden, fiir nicbts balten wir sie; [besonders die,

welcbe die Welt verlassen und sicb Cbristus anscbliefien, wie 20

oben gesagt wurde]. Das aber, was alle Menscben fiircbten

[und mebr als alles scbeuen], namlich den Weggang von der

Welt®, ist fur sie angenebmer als das Leben und so kdstlich,

dafi sie sich mit einem Manne vergleichen, der auf einen boben
Berg (eis axpov axdweXov) steigt und sinnend nacb dem Meere 25

ausscbaut, nacb denen, die es befabren: wie die Wogen die

einen ertranken und die Eelsen
(
5cpaXa) die anderen erschlagen,

[wabrend ibre Scbiffe zerscbellenj und wie andere sicb ab-

miihen, nacb einer [von ihnen erstrebten] Stadt zu gelangen,
der Sturm sie aber zu einer anderen treibt^®; und wie die so

1 dvaxitj^ai; eine Ha.: duaXXdSa'i cauxov.
2 Felilt tei Montfauconj jedocli Hat eine Ss.. 6 jatq yijxvi TcpocofXfiXTfjcjcii,

3 — 6 Xptffxtp Ctov. . 4 -j- dXX’ Iffxtv dvdXtoxoc.

5 el; xov x6a[xov xouxov. In der ed. Savil. feUt xouxov.
® tcidbiv = TtoXixsufi,Qt. ^ xo irpoaxpouTai 9etp. .

8 itaxplSoc axepTjaii;. » x6 ivdevSs Ixei dTceXdeiv.
10 4xepco§i 6e difoiAevoe; woTcep Seapiioo; x^ xou TCV^u|xaxo4 d>*^ji'^.
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einen (tcoXXo6?) untergegangen sind^ und die anderen die Welt

verlassen haben (vsxpo6?) und auf dem Wasser umhertreiben,

— und viele andere Ungliicksfalle.^

Die aber [ibre Seelen dem Herrn Obristus zu eigen geben

5 und] sicb unter seine Streiter einreiben®, sie sehen selbst, [dafi

sie von diesen Grefabren errettet sind,] dafi sie sicb aus dem
Meere dieser Welt (xapay^^ too ^toD) und deren Wogen befreit

baben und in einen ruhigen Hafen^ gelangt sind. Was aber

ist besser und leicbter®, als dafi der Menscb nur eine einzige

10 Sorge bat, namlicb wie er Gott gefallt, [wie unser Imam, jener

bocbverebrte Apostel (ar-rasul) Paulus, der Gliickselige, daruber

sagt; „Der Verbeiratete sorgt, wie er seiner Frau gefallt, der

Unverbeiratete sorgt, wie er Gott gefallt (IKor. 7, 32/33)].

Hast du, 0 mein Freund®, die Unglucksfdlle (vauayia) derer,

15 die auf dem Meere [dieser Welt]’ fabren, [und die Gefabren

darauf] geseben? Dann boffe icb®, dafi du diesen Meeres-

abgrund und die [gefabrlicben] Wogen fliebst und da^ du

demutig hist in Wurde und Ruhe, wo du nicJits zu furchten

liasV Und es gehort zu dem Bekannten^ [o Bruder,] dafi die

20 Auferstehung und das letzte OericM Wahrheit sind}^ Nacb

unserem Weggang aus dieser Welt miissen wir vor den Tbron

Cbristi treten^^, [um Vergeltung fiir unsere Taten zu empfangen,

Belobnung oder Strafe]. Denn nicbt ist die Hblle nutzlos

angedrobt^^ und das Gute’® zwecklos bereitet. [Und diese

1
-f- xal TOUi; [xev avri irXofou xal JtirjSaXfou raii; ^ptofievouc [xovai;,

TCoXXoui 8e ini ciaviSoc dmo tivo<; Ttov too itXoJou (pspo|xevou(;, eine

Stelle, die in den Hss. grofie Yerschiedenheit der Wortstellung aufweist.

2 TroXoeiSrj xiva xal TioXoTrpdacoTtov aup.^opav.

3 Xpiaxw cTTpaTSUOjJLevo;.

* xddYjrai ev dacpaXet xal 6ipY]Xu) ^ooptfp. Per Yergleich ist in der Yersio

arab. zerstort, wie auch an der Spitze des Satzes das oStcu ausgelassen ist.

5 = dff(paXeaTEpov xal 6^jj7jX<5Tepov. 3 ©edStops,

7 xaoTiQV TT]V OaXaTxav. 3 irapaxaXG.

8 dLusUtJl
(
3

,

(Zn saJcma vgl. Goldziher: Abhand-

lungen I, 185 f). Mit weiterer Zerstorung des Yergleiobes fiir: xal 6<pY)X6v

xaraXa^e j^cupiov, 80ev o5x laxiv otXoivat.

10 = as&axctaU iaxi, xpl<n<; iaxl. Ygl. die Einleitnng 8 . 72.

11 + xpixT^piov -^[iai; cpoPepov [evdev l^oXddvxai;] [Aevet* itivxai; [xcapa-

ax^vai Set . • .

12 Fiir JLii* ^ lies: Jxty ^ = 06 {xdxTjv -JjTtefXTQxai. 13 -{- xoaauxa.
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Dinge sind ewig, ohne Ende.] Die Welt aber, sie schwindet

schneller als der Schatten.^ Du sollst abei’ jenes nicht um
diesetwillen^ verliereu, da du beides gewinnen karnist, -wenn

du willst [und mit Eifer daiiacb strebst]; denn [der gottlicbe

Apostel] Paulus, [der ErbobteJ versichert dies denen, die in s

Ohristus [ehelos] leben, durcb seinen Aussprucb: „Siebe, icli

habe Mitleid (^etSofrai) mit eucb, und ich rate (XeYu>) eucli

dieses zu eurem Nutzen“ (IKor. 7,28,35).

Demz wahrlich, die, welcke um die Dinge des Herrn allein

sorgen, sind besser als die Verbeirateten. Und nacb unserem lo

Abgang [in die zukiinftige Welt] konnen wir nicMs mebr
bereuen; [denn bier ist der Kampfplatzj. Sahsf du etwa einen

der streitenden Reiter (d&XTjT-/]?) an den Kampf denken, nacJi-

dem die Zeit des Krieges vorhei und die Leute sich zerstreuend

vom Xampfplatze weggegangen? Uberlege und betracbte^ dieses 15

[alles] und zerbricb das scbarfe [scbneidige] Scbwert des

Eeindes^, mit dem er viele totet — ich nfieine das Aufgeben
der Hoffiiung, "wodurob die EaUenden anfangen an der Reue
zu verzweifeln,^ Und dieses ist die Waffe® des Eeindes und
das, wofnit er Macht hat ilher die Fallenden.'^ Aber wenn wir 20

woUen, dann konnen wir durcb die Grnade Obristi diese Waffe
zerbreoben®, [jene beifie scbiitzende® Glut entflammen und
unserem Herrn und Gott Jesus Obristus gefallen].

Icb weifi, [0 mein Bruder,] dafi icb die Grenze des Briefes
iiberscbritten babe. Verzeibe mir, denn icb tat dies nicht 25

gegen meinen Willen^^^ sondern icb wurde von Liebe und
Trauer getrieben, die micb zwangen, dir diesen Brief zu
schreiben, trotz vieler, die micb davon abzubalten sucbten,
indem sie mir sagten: Lai^ ab von der Mube, die vollig nutz-

^

i^+(2xia xal oxiac oiSaixiveaTepa roc too I3{ou TTpiyixata) itoXXoiv
fisv 7ep.ovTa cpopcov, xoW&'i 6e xivSuvouv,. iayix'r\(. Sk oouXe{a<;.

2 xaxsivov xal toutov tov aluiva = tilha li-agli hadihi
® * al-^aduww = 6 riovYjpbi;.
6
^ Touc xaTapX>]9lvTa^ Ixxbrtei iXrct'Soc. 6 4. JjyopJjv.

7 xal too; abvxa; ktkpcoc oh xaxlxet, fiXX’ xoixip Sea[i,e<iiov xS beaaui.
8 + Taxeoc, 9 al-muhmi, vgl. Dozy.

luer ist der Sinn yerdreht: oi -,4? ixiv toSto InnSov, nine
Us.: ouy Ixtov eU xouxo rpo^XOcv.
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los ist (ixaxaioTCovdi.v),
,

und sae nicht auf dem Felsen. Aber
von keinem von ihiien nahm ich dieses an, sondern icb ant^

wortete ihnm\ Ich babe die [feste] Hoffnung, dafi das ge-

scbriebene Wort (kaldm al-kutuh = jpaiinaxa) zweifellos Nutzen

5 stiftet.^ Und ich wiederum werde beten und flehen, dafi wir

gewinnen. Und andererseits werden wir nicht getadelt, selbst

wenn wir nicht gewinnen.^ Dann werden wir nicbt scblecbter

sein^ als die, welcbe zu Scbiff auf den Meeren fabren. Denn
wenn diese einen von den Seefabrern (tfAoxepoi) seben, [dem

10 ein Ungliick zugestoi^en und] dessen Scbiff zertrummert ist®,

so lassen sie die Segel berab, werfen ibre Anker aus, be-

steigen sofort das Eettungsboot und beabsicbtigen denen zu

belfen®, [die vom Ungliick betroffen und in der G-efabr des

Yersinkens sind,] selbst wenn es unbekannte Leute sind/

15 Wenn diese aber nicbt woUen [und nicbt wiinscben gerettet

zu werden], dann tadelt keiner die, welcbe ihnen zur Zeit

ihres Untergauges Hilfe brachten.^

Wir haben aber das getan, was uns obliegt. Und icb boffe

durcb die Gnade Obristi®, aucb du wirst tun, was dir obliegt.

20 Und siebe, wn werden dicb wiederum seben in der Scbar

[der Scbafe] Obristi so, wie er es liebt (SiaTtpeTrovta), und dafi

er dich aufnimmt^ wabrend du gebeilt bist, gesund in wabrer

[auserlesener (al-mardija lahu)] Gesundbeit durcb die Gebete

[aller] Heiligen." 0 unser Freund, wenn du von uns nocb

25 etwas baltst [und die Liebe zu uns nocb bewabrst] und uns

nicbt ganzbcb aus deinem Denken verstofien bast, so lies

‘ upoi; ifxaOTov. 2 ^ 6eou OeXovxo;.

3 el 8e 3irep aireo^fopie&a orofi,j3at^, T<p laoroTc fAT] Suvaff&at

iy^aXelv xepSavoufiev. Jedoch haben die Hss. hier eine Reihe unsinniger

Varianten, so dali moglicherweise dem tJbersetzer ein ebenso verderbter Text

vorgelegen hat.

Ui «

* Statt

5 + . T^i; V7
]
6 c) ruiv uveuiAaTtov xai rciv xufAttTtov (SiaXuOeojTjc),

ixl (javl8o« cpepO(Alvooc.

« = 8ia(jd)Cei.'^ iTci^eipouffiv.

7 4- diro Ss T7JC aofxfopai ytvouaxojxevouc p.dvov.

8 = xoui; T^c dittoXeiac <ju)<jai iTCi^eipi^aavTai;.

9 0so5 griechische Text hat dies im Nebensatze.

10

= ‘YYiatvovtd are tijv dXT)f^^ 6Y{etav, Mttov airoXApoifxev zhyaXci

(0 (plkrj xe^aXt*

C^iSTiANtTS, Serie XfX, 7
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[dieseii uiiseren Brief, denke eifrig dariiber Tiach. und] ant-

worte unsd Wenn du aher dieses tust, wirst du uns sehr

erfreueii; [und wir alle werden uns freuen vor dem Throne

Ohristi (minhar al-Masih). Und du wirst es mir, Geringein,

ermoglichen, in Kiilinheit zu sprechen: Hier bin ich mit den 5

Sohnen, die Gott mir gegeben hat (Jes. 8
,
18). Und ferner:

.Keiner von denen, die du mir gegeben hast, ist untergegangen

(Joh. 18
,
9). Gott hat uns dessen wiirdig gemacht durch die

Gnade unseres Herrn Jesus Ohristus und seine Liebe zur

menschlichen Natur, die er durch sein erhabenes Blut erlost 10

hat, Er, dem Ruhm und Macht, Verehrung und Anbetung^

ist, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.]

1 . avTtYpa<|/ai) aStwaov
2 aUmagd waWizza wal-ikrdm was-sugud.



Sixth-Century Fragments of an East-Syrian Anaphora.

Edited and translated "with critical notes by

Dom.R. H. Connolly, 0. S. B.

The document here re-edited was first made known by Dr. Gr. Bickell

in his Conspectus Bei Syrorum Literariae (1871), in which he published

a Latin translation of so much of it as he could then read. Accord-

ingly it is sometimes referred to as ‘Bickell’s Bragment\ The transcript

of the Syriac text upon which that translation was based was published

by him a couple of years later in the Zeitschrift der deutschen morgen-

Idndischen Gesellschaft vol, xxvii pp. 608—613 (1873). In 1879, after

a closer examination of the MS, he prepared a revised translation for

the Appendix to Hammond’s Liturgies Eastern and Western^ But
even this revision leaves something to be desired, for in a number of

places Bickell did not succeed in making out what was really legible,

and in some others he offered conjectures which do not satisfy the

conditions of space in the lines, or are based on mistaken ideas (so it

appears to me) of what was to be expected in the context. As an

example of this last kind of error may be cited lines 21—23 on p. 516

of Brightman’s volume (fol. 20 a, col. 2 of the MS), where we read: —
imprimis [pro virgine]

sancta quae HT [sine]

macula

The introduction of the Blessed Virgin at this point derives no

probability from the context; and Bickell has allowed himself to be

led astray by the clearly legible words ^sancta' and ^macula'. The

letters NT^ in 1.22 are decisive against his conjecture: they form the

beginning of a passive verb with a masculine, not a feminine, subject;

consequently the prefix D, which stands before the N, cannot be

rendered ^guae'". if it be a relative, it must stand for ‘gm’; but more

probably it has here its other meaning ^ut\ introducing the petition

for the various orders of clergy who are here prayed for. The ^sanctd,

too, almost certainly refers to the Church, in which the clergy minister.

For further discussion of the passage see the Notes.

The volume in which the fragments are now bound up is the

> This is repeated as Appendix L in Brightman’s edition, 1896.

3 The X is visible, though rather faint.

7*



100 E. H. Connolly

British Museum Additional MS 14669, of wliicli they form fols. 20—21.

But the two leaves are hound in the wrong order, and 21 should

precede 20. The -writing is in a free and beautiful estrangela hand of

tlie sixth century. The leaves are of quarto size, with two columns to

the page. Most of the cols, appear to have contained 35 lines; but

col. 2 of fob 21b has only 34, and it is possible that one or two

others, now mutilated at the beginning or end, may similarly have

fallen short of the regular number.

Much of the writing remains clear, but a good deal also has suf-

fered more or less from wet, or from rubbing and crumpling of the

parchment and other hard usage. The most serious lacunae are due

to the fact that the original parchment is in places torn away altogether.

The remaining portions have been patched with new pieces ofparchment,

and though this has been skilfully done, the overlapping of the new
material has unavoidably obscured or quite hidden a number of letters

that might otherwise have been read. A fair idea of these mutilations

may be gained from the bracketed spaces in the following print of the

text — though the brackets do not always mean that the missing

words or letters are actually torn away. ' Some further particulars will

be found in the Notes.

Early in 1908 I examined the MS at the British Museum, and
transcribed so much of it as I could read at the time. A few months
later I obtained excellent photographs of the four pages, by means
of which I was able to recover several readings which I had not been
able to make out from the MS itself. In the early summer of 1914

I was allowed by the kindness of Dr Barnett, Keeper of the Oriental

MSS, to examine the MS afresh by the help of a re-agent. But at

most of the crucial places the surface of the parchment is so perished

that the re-agent enabled me to read but a very few letters that I
had not been able to discover from the photographs.

In the print of the Syriac text which follows half-brackets fl

denote that the letters they enclose appear to be represented by the
visible traces in the MS, but cannot be identified with full certainty.

Words or letters within square brackets [] are supplied by conjecture

where the MS is, for one cause or another, quite illegible. Naturally
such conjectui*es are not all of equal probability: in some cases the
restoration of letters or words is rendered practically certain by their

position in relation to others that are clear. The same remark applies

to letters in n. An attempt will be made in the Notes to indicate
the degree of probability that can be claimed in most instances; if a
conjecture is not discussed in the Notes, it is to be understood as
offered valeat Quantum, and its merits left to the reader’s judgment.
In some of the later columns, where the MS is much mutilated, the
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extent to which conjectural restoration has been resorted to may seem

excessive and somewhat presumptuous. It must be said therefore that

what is attempted in those passages is not to restore the actual words

of the original, but only to suggest what seems to have been the

general drift of the context. What is here said applies particularly

to fol. 20 a, col. 2, 11. 14—16 and 20—21, where Bickell has made
suggestions which are at variance with the legible portions of the

context.

For the translation I have kept to Latin, which was used by
Bickell, and in which the order of the Syriac can be followed more

closely than in English. Words in [] are, as in the text, supplied

conjecturally where the MS is illegible. Words printed in italics are

those of which the visible remains render the restoration probable,

and in some oases certain.

In Syriac, as in Hebrew, the weak relative particle requires

(except when it stands for the subject of the sentence) to be sup-

plemented later on by a ‘referring’ pronoun or a pronominal suffix.

In order to represent more exactly the disposition of the words in

the lines I have sometimes kept this idiom in the translation: e. g
‘cui index non est ei’ (I 31—32); ‘cuius nemo resistit potestati eius'

(II 1—2). There is precedent for this in the Latin of the 0. T.

The dots between brackets [
. . . ] in both text and translation,

where no restoration has been attempted, indicate only that something

is lost; they do not represent any computation of the number of the

missing letters. In these fragments, as always in Syriac MSS, the

words are divided, and the intervening spaces may vary in extent.

Moreover the letters vary considerably in size, and even the same

letter may be expanded or compressed, within certain limits, according

as the space requires. It would usually be misleading therefore to

offer suggestions as to the number of unknown letters which stood in

a given space. We can, however, sometimes say that certain letters

would, or would not, fit a space of which the limits happen to be

determined.
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I.

fol. 21a, col. 1.

• ]

Sk[r^ Aa- ]

< . •
. ]

]

J

r<lSL*»o[T ]

KlAd:uA[^] r<lx<.10jo

v>^ .TA..1 [^i.tacso]

v>^Maat=30 1 CCLXnhM [
^C^r^]

.JjoAvxi [oca\A

r^.TiJO L ocni^ -1^]

nc'^v^.oao r<'iooAt[.i rclloa]

.rtjAz..'! Klx..'tA£ir>[o r^^\Lk>.l.'l]

r^h\cs'ih\r^ o orai^

v^^ol L Q cot[^aa&baa Kia.'i]

^ r<L*iu.A*'[^ r<ll-S04a]

^Kl^[V]ii .IJJOO
.
^i.'fx[a9 .Tm]

^x:>uQ r<'^Q^[c\x. K'.Tuao]

^ •^isope’fa’' [.TMLakr^]

rfiix*.in ^ A^ .taSfc. v\^Claui^[.l]

K'.'Uxa ,_joioraC»x.T
1^

0^ cn^QSq.'te

rtf du^nt rc^T.SiAr) . r<^d^<\xcue.

^r<lx..Ta Klcnx Kfra.T.Cm.ao

. o : o . . o o o . . iaspdao rel^joi

. 6 . jb^ . jb.To . ju.fii . 6 .

oio .jjuaxaQO juna

[r^co\]r^o Aa.t pd»iso v^^^az.

[. rcldlsb Aa.i K^.tcia.v.o

[. rt!Ju].i.*i r<iln . r^A^oiaa.i r^'iso

[r^] ^.1 r^.'iAndk

[^jrA^ rdU.!.! Aiw ^ r^jt . .tn&^kaa
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I.

fol. 21a, col. 1.

[ ] tibi

[ ] proj^ter

[ . ]

[ . ? misisti
]

[ ] eorum

[ ] spiritales

[et terreni] sanctificationes triiias

[mittunt] tibi, ut dum sanctificant te,

[pater noster] sancte, sanctificentur, et gloria

[cum omnibus] spirital«Z>2^5 glorificemur:

[dum] omnes una concordia,

[voce] stuporis et clamore

[timoris et] sanctificatione silentii,

[ab omnibus] locis

[dom.xLS-]hdbitatioms eorum ad -te

[sanctificationes] trinas ex

[uno ore] mittunt, et una voce

[et una] concordia clamant

[simul] et dicunt: ut etiam nos,

[quos] gratia tua fecit sanctos

in similitudine eorum, cum eis una

concordia, anima pura

et cogitatione fulgida, sancte

clamemus et dicamus

sanctus, sanctus, sanctus.

sanctus es, et gloriositm et magnum

nomen tuum, domine omnium et dens

et factor omnium, rex [regum,]

domine dominorum, index iudicum,

imperans, cui ab alio [non]

imperatur, iudicans omnes, cui index non est
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[. cni^ax- Jbk-

[ri'Aijotso rdi-ljuju rt'tsn

[.okA «f]rx»r^l (^ocn^.l

fol. 21a, col. 2,

[K'J^AiO .1 d^A.I K'coir^

v/Va.iAMir) .*u> oop . cniA^lox.

Klxjk.lc rCljA

vyk^rcl'.t Aur^' . r^^.Ui^tQo

^rijkrcfno . y««^Av*t^s

oqp r<'icDA\.T duK* . .k..iji>.i ^vA

. vy2.TcnQ.x 003 rf^K3k.olo .xr^^ax.

. vyLk.^ rdaia^ oqp K'i^soo.io

‘ r^^Vi^JE.^ uCD K’dnLu.iO

oco h\ir^ . W|^oi\[*r^].i

K'^A^.'in cAo .A\[3f<'

r<l=>ij3 t<A . v>iy^aa!!!!^ [ot^Auk']

Ao!!i^ . vy^a.a f<'[A\ajso.T]

rdsAjjOx. rdl.t K'iira.i

003 h\ir^ . ^Ay^orA^ oluAv»r<'

kcoodiurt' vy^.i .Yy^OajAp.1

^nVflo v>^ao . r<l3k^

(<:^oa:99 .^k^^gcjsa Ax.o

rslA . vyAicu^OMisQ.i r^iiyr^v:^!

Av=>ax.[.i rdJiw]r^ [*^ ^]\iut,

v>^ [ik^jr^i.! ^.1 .KiaiMriA

..jiJLljao [i]j-^ rtllskf^ . v^lOi.i

v>^AicAo v>^.-i AurC'

[.] rdj3« K'i^ask. jxmx:^

wSk-.i* nCUxLa or<A^A\.*i
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ei, rex regni," cuius [alius]

adversus potestatem eius non praevalet,

dominus unicus, cui non est dominatio

alia quae sit proxima [ei,]

II.

fol. 21a, col. 2.

deus, ens, cuius nemo resistit

potestati eius. tu es unus solus,

natura sancta et essentia

adoranda: tu, qui es sicut

es, et quomodo sis

nemo novit: tu, cuius stupori est

nomen tuum, et tremori est recordatio tui,

et admirationi est argumentum quod de te est,

et timori est enarratio

essentiae tuae: tu, qui in veritate

boniis eSj et non in similitudine

[est] bonitas tua: non approximat

[simiHtudo] ad gratiam tuam, quia

in veritate sine mutations

est bonitas tua. tu es

causa gratiae tuae; nam natura tua est

fons benignitatis tuae: a te ascendit

et super omnia effunditur scaturigo

dives misericordiae tuae. non

accipis [ab] aliis [quod] das

aliis; quia nemo est ditior te,

ut mutuum det tibi: nec enim indiges

tu ut mutueris; nam in te et apud te

congregatae sunt divitiae omnis vitae:

tu, qui benefacere solum nosti,



106 R. H. Oonnolly

rC'iia .vy^[ci]nx\^ ,._iarxim].i

. vA^&vaopCCss vy.li^A

CU03

[. Aurt' i^AxAoo rf<iXl[o] rdiTuKlA

[Av=cru] v\Ax[ci]=u\ rll[^]rll

[
: . . ] Auk' r^ra.lp^.,]

[Auk'] ia^ rli[a,]r\i., A\[» .
. ]

[
•

. ]e^[ ]

[ . • • ]

III.

fol. 21b, col. 1.

Auk* ^ia.isa A\HK'jjQaa.[o]

KIjAiLilu v^i.i . «A^[jLSjba AfiA]

K'ia.l Ico v^[jaqOQJSa]

iKviJoi ^a-TSa Kll ^ 'jA\'^*K'[c»]

.'Uw.'l . r^ctAr^ Aur^ . v\1a3^.T

KIitmK'o . v>^.'ia,jjAa vy*Av»K'

.Au(^ KIA vyA\oAuKla

v^oAuk' ^.*1 r^i=» kiAk

Auira . v>^jUk ^.1 KUiOlA

r^A^olujo kIaI*

Aivano . KlMCl.t

[KSaiii-] f^A^iAxr^o .k1j»Au*A^.i

[*_jacniA]A^ v>^.ii3A2^o . Kl^liL.t

^.i[3.l]b9l Aurduao^ KISoA^

v\A\cuaA^ ^.1 AvSh.S)>g.n^

K'taov^ A\ed . Avar^T»Av»

p9 ’•^-^cuciK.i KiL uso

•.^_Ax.iax. r^ja^v

;fc_A5;^K' vy^cca.i KlM.ja).‘t pao

rv^[A\o]AuK'.’i f^[=3i] KlaAp^cuLO

v^aA^[3] .J^A^cd] Av^dfio

30

35

10

15

20

1 Cod. Ti.iasa (‘dispergis’)
;
iterumque, ni fallor, infra in 1. 14, quia ultima

ibi littera eius formae est, quae cum praecedente non coniungitur.

2 Cod., ut vid., i[.'|aL]ao, ut in 1. 1.
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et sua*des operibus tuis

ut [suscipiant] gratiam taani: vooas

opera tua [ut] accipiant dona tua.

baec est enim [consuetudo] tua^ ut des

30 aliis, [et] non [negotiaris.]

t\x. omnibus gratiam tuam [das,]

[quia] bonus es [...., ]

[....] quia omnibus sufficis

36 [ - ]

III.

fol, 21b, ool. 1.

[et] secreto dirigis^

[omnia virtute] tua. brachium tuum fortissimum

[sustinet] creaturam tuam, quam vocavit

[et] adduxit ex nibilo nutus

6 voluntatis tuae. tu, deus, qui cttm

sis solus et alius

tecum in essentia tua non sit,

nisi filius, qui de essentia tua (est),

et spiritus, qui (est) de natura tua, Cfeasti

10 opera viva et virtutes

spiritus, et fixisti saecula
^

inferorum et ornasti [saecula]

superorum; et mandatum tuilm [omnia]

saecula secreto dirigit^

15 effudisti autem gratiam tuam

potissime erga genus'

debile bumanitatis nostrae, de

pulvere enim imaginem tuam fecisti nos,

et de pulvisculo similitudinem tuam donasti nobis,

20 et potestatem [magnam] essentiae tuae

posuisti [penes] nos [in] imagine tua-

» Cod. ‘dispergis’ (duabus litteris transpositis).

2 Cod., ut vid., ‘dispergit’, ut in 1. 1.
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.T.'SHano . v>^a\^

Ax. yxxfio f^caa v\^CLso.t[lik]

K'iu A^l^.»s A[x]

^>x.ra^v3Lsqo r^h\euLS3Qn od^aaLsq.i

. co^oi2a\ ctonAx

^J50 [>.J^je9 [ocp]

r^ocas rcfiswa yxxso^r^ Ax

•] T [ctcoix.l]

r<lMJLax. r<lJcnl pCl[saLs-]

ija[jJl vy]i[.i r<^']iSLX. ^ A[iaAx3t.rC']

[K']^o^T’’[ax.] a»cAx3 [vs^cvso.i\a]

[ , . ] rc^.iajx. [r^oeru:fO

[ ].

IV.

fol. 21b, coL 2.'

[
. . . . . . . . .

. jv[•:• Jiu

[
. . . ... . .

. ]

[f^f^ . f<Uxsax. vA 'i:i]z30

[rdi..ian.i t^Aioio]

[^asolx. ^nixAo]

[fU* [. Jj»f<[o]

^JjjlTLXMO

[^Jlm] ^kX^:ia!sao . rd,iji,ta.y..,so v>^

oaiiAT) ju.ua v>^

^jlm ^aq-Xop * t<l nx

[iuf^ >nka> Ax\.t

[A!l^ •—c<\ Ax\.l (<!XjlXZ.

[v\^aajA^ K'Jirvy in enix Ax.3i

[Ax Axo h\ir^ . rdfiXiix

25

30

35

10

16
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per gratiam [tuam]; ut cuncta oboedirent

imagini tuae, et praestarent servitium

similitudini tuae. et ecce impositum est super

omnia, quia voluisti, iugum

regni (hominis) mortalis, et oboediunt

opera omnia dominationi eius.

nam gratia tua [ipse] prae

omnibus positus est ut dominus sit

omnium] et secundum [. .] tuam in medio

[mundo] ad hoc nomen gloriosum

[assumptus] est de pulvere, ut te honoraret

[et similitudini] tuae operaretur servitium

[et sit] tibi servus [ . . . .
. ]

[ .
. ]

IV.

fol. 21b, col. 2.

[ ]

[ ]

genus nostrum [......]
et mittamus [tibi gloriam, pater,]

et fill, [et spiritus sancte,]

in saecula [et in saecula saeculorum,]

amen [et] amen, adoramus

te, adorande, et glorificamus

te, gloriose, et sanctificamus

te, sancte natura tua, et laudamus,

quamquam non sufficimus [laudi tuae,]

qui omnibus siifficis. [thesaurus enim es]

affluens,
.
qui omnia alis; [quia]

super omnem crea-turam [gratia tua]

extensa est. et benignus [esj et super .omnia]
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[vy&\a3i:^KU*t:3a].T rdiijj

[oooisi] Aa ^ Aa=30

[,^_ootAA.i v^AvfcjK' Klsw-onia

qca]fi'^A.n [r<^] i^SOkfloa . rclUt.KXSk.

[<a]co v>^.i . rdJ-Mo'i

v^.T Aa ^oa. .Aa

1 k^aior^ex . v^a*=> rdsax.

^ji^tsoio ^ AuIa.0 i_i3!['in*o

^ jKx-.tao ,,,^,_iiuA [a] o

^JUA^a OD^CUIAOO Co[^^Xaa]

r^^oi»aAoo AxAvsA^^p^]

r^ir^Aa .irulu ^ 3i^it^[A»a]

kjjA^vz.rt' [oailA.i]

f^a ^r^T[\g]rsail

i*X. ^SO . f^UAxJsq]

r<Liji) r^irdSk vs^oi^[*p^a]

cCi^ ^a[.Te.]

v^i*f^a

. ^ A^via

A^^a VNJLiS^

V.

fol. 20 a, col. 1.

[ • •

[ ]

[ • ]

[ .
^ ]

[ ]

[ ]« «^[ • •
• ]

[ < . .
. ]

[r^ooao ^Lox. oaes^cULajA]

[asio] [.]r<ltjaA f^hAcih\n po

' [i3]l'.a’'i\r<' . r^cnA^' ^soa r^crAr^ [®<»]

^ajjLOSa Aaa .jAfioo [.^JfUAa]

t Cod. . 2 Bors. , . .
T^l^j

^

20

25

30

5

10
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effusa est benignitas [misericordiae tuae,]

et Omni tempore omni [modo]

fons es [omnium]

auxiliorum et repositorium omnium

20 divitiarum spiritalium. tua sunt

omnia; et nos cum omnibus tuos

fecisti nos ut simus; et vocasti nos^

nomen nomine tuo, et auxisti nos,

et bonorasti nos, et elevasti nos, et exaltasti nos,

26 et purificasti nos, et sanctificasti nos; et in te

[malitia] et foeditas voluntatis nostrae

exornata est, et amaritudo

arbitrii nostri dulcis effecta est fructu

[qui] amore tuo missus est ad nos

30 ferre insitionem arboris tuae

[vivificantis]. de radice enim

essentiae tuae fruotum vivum

misisti in medium regionis nostrae, ut daret nobis

vitam, quam voluit voluntas tua ut dares

6

10

V.
fol. 20 a, col. 1.

[nobis • . . .
. ]

[ ]

[
. . . . . . . . .....]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ad] seipsum assumpsit nos, et [venit et factus est]

ex virgine bomo. [et cum]

[esset] deus de deo, conversatus est

[inter nos,] et visitavit nos omnibus niensuris^;

1 Cod. 'me'. 2 geu ‘aetatibus’: BC. Ohristus omnes bumanae

naturae conditiones vel meusuras suscepit.
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cosClh [^1] vyr^o]

rdsuA [r<f-3i]

cn*«=[.'« .n^A,a^a\<^]

rCxu OP^CLSTiacv [rdiLu 15

r^h^sauxsa *. ^
r^hCisn ^ ctisu^ [^ssguuxaij

[r^^vsjLjjLnx. co^infla-ta [.Tiao]

^aLiJ reJsooi.i [r^^CtaAjSol]

.T»dfvSi..T A!^o [.] Aurduxa.[jc.] 20

. - p3 JA^^sekin rC'Ooo

rdUAOiat r^iAird rd^^o
Jinx. : cnAJ93 k'qcd dxAXi.n

oniJ^.'i (<lJCi=>CDi ^.iJk'rd ivAS

rdOcoJ (dLsi^ln (^Xk.Uo 25

Aa30 .cnti)^ JU=3 .^cd
'p:ta . cnLu> .Tjo

fdi\2hjLO cnau^.l rdj:t^

..jjo^ruu.i rdoCD enra.-i

ociad"* rdi^Owo [rdJSajAid Ant. 30

^f^SAl[ia]a=3 cnr.f.'io’' coXa:^

^ rdlird rdicno .«A»Cvi.T

rdifvsAy nd^OJsa.TO jinx.

[.ta.]x.[j] v>^T<s ^aird

» [iCoJConlrdr* rdjjao ^rdienrd 35

VI.

fol. 20 a, col. 2.

[ ]

[ ]

[ •
• ]

[
][••'•
]

1 Fors,
,
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[et ut notum faceret nobis] amorem suum

[magnum], accessit ad passionem

[et mortem, ut] passione sua liberaret nos

15 [a passionibus,] et morte sua vitam

aeternam daret nobis, et in resurrectione

[resuscitaret nos] secum a mortuis,

[et per] ascensionem suam gloriosam

[ad regnum] supernum elevaret nos

20 gloriose. et quoniam paratus

erat ut ascenderet de loco nostro

et exaltaretur ad locum spiritalium,

unde descenderat, reliquit

inter manus nostras arrbabonem corporis sui

‘ 25 sancti, ut de propinquo esset
*

apud nos per corpus suum, et omni tempore

immisceretur in nobis per virtutem suam. ante

enim tempua crucis suae et horam

qua paratus erat ut glorificaretur,

30 accepit panem et vinum, quod

fecerat voluntas eius, sanctificavit iUud benedictione

spiritali. et hoc mysterium tremendum^

reliquit nobis, et similitudinem bonam

dimisit nobis, ut sicut (ipse) fecit faciamus

35 iugiter et vivamus per mysteria eius.

VI.

fol. 20 a, col. 2.

[ ]

[•••'•. ]

[ ]

[
• ]

[ ]

1 Fors. ‘potentiae [suae]’.

•Okibns Christ?4nus, Neue Serie Xfl, 8
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[

[

[

[

[

[

[

[

]

]

]

]

]

]

]

]

cnlLsk, Jbljjj

L^ra arx»]Av»K'.i

[. rdsaiii- K'ocoJf^Ax^ rdiHs/Ax^a

[rdSi<\iinaj.Si K*] ~ octalA 3X3J

[f<^A\av«:aaT*g30 K^^caJoraA, cnlbwo

[^>r?WT*a) v^.i

[oA^ v^SO.lia ^i^A,a6]

[vs^.TXra K'^CXjuSklO r^^OXk.lJa

[reds .^oi^JAviS , K'^UU.Ta

[. v^^:w.'ln f^r<ds'’[o] pooso

r^[4juid]r. .&Lu

[(^ensjr^ rdiASCVsao r<'[.iaa]floa

[rcldk.]!:^ .Ajl) .n^ln^’.iio rdiiiel^

[w-OcnJiswOrCCra r^XIi^cn:?}

[r<lS»iii]xj3s . vsyixClAiO.i r^iix.

[rdJsoOjj^

[r<]ii.i& .&Lm ^ Ocridi^ax.s

[re’^rdio] vyi[=>]^[j]s r^iui.s

[•sdw . t<l*cn]rA.T r<l*l[so]Qjti

[ ] ^ OcidA

[
]

[
]

10

15

20

25

30

35
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C

[

[

[

10 [

[

[

[

]pro [tota ecclesia tua sancta]

16 quae est [in toto orbe; ut in tranquillitate]

et pace sit [in medio mundo.]

pro omnibus [episcopis]

et universo sacerdotio [et diaconatu,]

qui tibi in omni loco [ministraut]

20 [et stant coram te in omni]

[sanctitate et puritate in ecclesia tua]

sancta, ut custodiantur [sine]

macula [et sine culpa coram te.]

pro apostolis omnibus

25 et martyribus et confessoribus, patribus [nostris]

rectis et iustis. pro regibus

fidelibus, qui triumpbare fecerunt in ditione [sua]

veritatem regni tui, ut in pace,

quae a te est, custodiantur fines

30 potestatis eorum. pro corona

anni, ut benedicatur [et veniat]

ad perfectionem [prosperam. pro]

omnibus
[

•

]

[ ]

[ ]

]

]

]

]

]

]

]

ns

35
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VII.

fol. 20 b, col. 1.

r^iaajjlo [Klaum KLico]

vy.tM*..', .<v*u Klito]

(<'^01504 [cy3o:i
]

]

. .
. ]

• •
• ]

^aoaio .Vny. [. . . .

K1x.1CUx[!L ctaA - o]aca[3 __ocai:sw]

C^W »<'[i'ici]jjAo [niUiiO.Tlo]

r<l[AA9]cXjjAo . r<'^uLa ^•*aa^[\A]

[A]Axl'^.*|T
[.] K'cnA^.lO

ari..il[o]^r^.'l (<x».'Ua [poi*-.! (A]

r<l[jLfi0] cvjj.1 OaO^uc.K'O v^^[^AalA^]

.l®5^fla]io r^.ia[j] v^i^aeo[cvs)aa.«i]

M-^r. [jjLaauo]

[nrialo Aa

rdi[Ai] ]

]

]

]

10

15

20

25

30

35



Sixth-Oentury Fragments of an East-Syrian Anaphora. 117

VIL
fol. 20 b, col. 1.

10

15

20

25

30

[ ]

[ ]

[ faciat] jpanem

[hunc corpus sanctum] et vinum

[hoc sanguinem] pretiosum unigeniti tui,

in] fide

]
accipit et sumit

[ex eis,] jiant [ei in] sanctificationem

[et in purificationem] et in liberationem ah

omnibus malis, et in exjpiationem

debitorum et peccatorum; [ut des]

[nobis ut cum] sanctiS, qui sanctificati sunt

[gratia] tua et digni habiti sunt expiatione

[quae (fit) per] donum tuum, laudemus et adoremus

[et glorificemus] te patremy gloriosum

[prae omnibus, et filium,] qui a te est,

]
spiritum tuum vivum

]

]

35
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VIII.

fol. 20b, col. 2.

[ ]

[
;

•
• ]

- Qo[cnjj ^^o]ctalS3'tcu> .Tioo

[.-aeoo .r^Xk.Too rcfiaioc

r^ocas.i iv*]»<L.cu:.

[Arir..! ^ Aa..*i .^]au.HflC\

[rdx*.v» ^cn ‘JLfiaio

[ ]o Cciailflk. jL.'iadiv^

] rtfSO .V.

. . rtfx»].Tn v>^.l

^].’U> rtfOcm

[AurtfljL]l»rtf1[.i] . rtf

h\^T<*CkX, .jjLSUUO

rtf^toio rtfiaci rtfsrtf ^
.0.0.0. ^jMrtf rtfx..iaj3.i

^^3003.1 ^.1 <<^01.

. O : O . rtflaiAo . o : o .

rtf[aai]r\l[r<]

. r<lz«.Ta rtflif^.l K'^CXSk^OjA

. V^.’lJUJUaTI rtfSO.lO rtf[i]!^ 3UQCl[j].TO

^ OOCT33.1 v^[a.iii^] rjacol

»^.,ocn\A [^*x.].'ui[o ^n]
.'Uk.f [. rtfr^Vno rtfiSsi^]

rtfiit^ ^.[x]3[aM

..MLatm .lA^^o rtf.to.[j v^]

.Ilk. .iloai, [f^cnirtf]

.rtfiisnd>^ rtfl.*! ._A\[cd.i v^^vsoDCCa]
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VIII.

fol. 20 b, col. 2.

[ ]

[ ]

et per oblationem suam fiant [tibi]

oblationes pume [et sanctae. et da]

nobis omnibus pariter [ut simus et nos]

puri et sancti; [ut omnis qui acoipit]

et sumit mysteria [baec sancta]

sanctificetur totus
[ . . .

. ]

populws [

filii tui sancti [

simus gaudentes
[ ]

in bonis; [ut iugiter] adoremus

et glorificemus omnes pariter sanctiorem

omnibus patrem et filium et spiritum

sanctum in saecula. amen.

OEATIO POSTQUAM SUMPSBEUNT

OBLATIONEM.

deus, qui dignos babuisti nos per gratiam tuam

participatione mysterii sancti,

et ut sumamus corpus et sanguinem unigeniti tui,

da omnibus [servis] tuis ut sint

[puri et] sancti omnes

[corpore et anima;] ut purificati

[a delictis] nostris revelata facie

[te] laudemus et adoremus et gloribcemus
f

[deum] factorem nostrum propter

[donum tuum] ad nos iiieffabile.
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Notes.

I.

fol. 21a, col. 3

.

The loss of all that is missing from this column is due to the

tearing away of the parchment. There are two considerable rents:

the first affects the beginnings of 11. 1—20, the second affects the

ends of 11. 27—36.

1. 7. \et terrenif.— This conjecture rests on the supposition that

the last word in 1. 6 was in the plural, [r]uhdne, ‘spiritual beings’.

The plural points do not appear, but they would naturally have stood

over the initial r, which is lost. The phrase ^spiritales et terreni’ is

of common occm'rence, and is natural in a context in which angels

and men are represented as joining together in singing the Sanctus.

In the same line ^sanctificationes’ (pliir.) must be read, for though

the plural points have disappeared, they are found over the following

adjective. That adj. is without doubt tellthdye, ‘thi’eefold’, though the

initial t is torn away and the lower part of the 1. Bickell’s 'terreni',

presupposing talitdye, is not possible. The same expression ‘threefold

sanctifications’ evidently occurred again at 1. 16 below.

1. 8, '[miUunf̂ .— This verb is conjectured from 1. 17, where it

occurs in a similar context. A feature of this document is the fre-

quency with which the same phraseology recurs.

1. 9. '[pater]'.— Some such vocative is requned.

I. 10. '[cum omnibus] spirital^us'.—The third word may be 'spiri-

talis' (sing.), as it lacks the plural points. If so, another vocative

would seem to be required— possibly it was '0 Deus noster' (o ‘aldhan):

the presence of the ‘O’ would be required to fill the space.

II. 11—14.—The restorations suggested in these lines are those

which appear to arise most naturally out of the context, and I feel

that they are not very far from the mark,

1. 16. '[domus-] habitationis'.—The visible letters of the second

word suggest in the context ma^marJidn, ‘then: habitation’. But the

space requires another word at the beginning of the line. The most
obvious to suggest is the noun bWi, forming the compound ‘house-

{or place-) of habitation’: one of the many compounds in which the

word betJi adds merely a vague idea of loc^ity.

1. 16. 'trinas'.—I have no doubt that the word is, as in 1. 7,

tellthdye, ‘threefold’. The same letters are visible here as there, but
the plural points can no longer be read. I believe also that the

preceding ^ord was kudddse, and that we have here a repetition of

the expression ‘send to thee threefold sanctifications’.
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1, 17. ‘[mo ore]’.-—A familiar phrase, and rendered prohahla here

hy the following ‘una yoce’.

I. 25.—The Sanctus, which no doubt was originally rubricated,

has been traced over in black ink by a later hand.

II. 27—32.—The restorations in these lines are all practically

certain. They are those of Bickell, except that in 1. 32 I read d (n),

while he read r (i), at the beginning of the last word of the line.

The mark over the d which caused him to take it for r, is probably

the remnant of the back-stroke of the following alaf. The word was

certainly daherena.

1. 33. ‘praevalet\— The verb is almost certainly ^we^/^wassa^, which

occurs again (VI 27) in the active form nassah, in the causative sense

of making the grace of G-od’s kingdom to triumph or prevail.

1. 35. ^proximo,'.—The photograph appears to shew the letters hh,

from which Bickell conjectured l^^haretha, ^soGia\ But the reagent

made it clear that the word was karribha, ‘near’. The sense is that

no other lordship can approach to that of God.

II.

fol. 21a, col. 2.

This column has the following defects. There is a hole that has

injured the beginnings of 11. 10— 13; another small hole which has

destroyed most of the first word in 1. 19; a third which affects parts

of 11, 20—22. There is besides a rent which runs along the outer

(left-hand) edge from 1. 23 to the end of the column; it has cut in

two the last letters of 11. 23— 36, has dammaged the last word of 1. 29,

and carried off the ends of 11. 30—35. Another tear cuts in at a sharp

angle from the beginning of 1. 32 across 11. 33—35. Hence these lines

have suffered loss at both ends. ^Furthermore, 11. 27ff. are spotted

with small holes and otherwise defaced by rubbing and crumpling.

Of 1. 34 only three letters are visible, and of 1. 35 nothing at all can

be read.

1. 11.— Clearly visible at the beginning is the tall and nearly

vertical up-stroke of a further on there is the remnant of a t. The

space and the context make tabha ’at, ‘thou art good’, highly probable.

1. 13. ^[simiUtudoy.-—The last letter of the word is alaf. Bickell

conjectured from the context suhldpha, ^mutatio'] but this noun is

masc. in Syriac, whereas the verb, ^appropinquaf, has the fern. form.

More probably the noun was dsmidha, ^similitudo\ as in 1. 11. The

sense will be that no similitude can convey any idea of God’s grace

or goodness.

i
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1. 19.—Bickell suggests ‘plenus’, malya, for the first word. But

the first letter was not m; it was one that protruded beyond the be-

ginning of the line— a feature peculiar to ayn and k The context

speaks of God as the source of all spiritual riches, who needs not to

borrow and to whom none can lend. I feel sure therefore from the

Yisihle remains that the word was ‘attlra, ‘rich’. The expression

mahbb'a 'attlra, ‘rich fountain’, occurs twice in the Syriac version of

the Odes of Solomon (iv 10, xxvi 14).

1. 20.—The preposition men, ‘from’, has disappeared; hut there is

a vestige of the m. All but the initial alaf of 'herdne, ‘others’, is

covered by a hole in the parchment, hut the reading is certain from

the context.

1. 21.—Bickell rightly conjectured de'attlr, ‘qui (est) ditior\ as

the last word but one. The second letter, ayn, can he identified

from the way in which its right-hand extremity runs under the

horizontal stroke of the prefix d (.i). This reading tends to confirm

that at 1. 19.

1. 24.—The plural points have disappeared from the last word,

'hayye, ‘life’.

1. 27.—The first Syriac word was a verb, evidently meaning to

receive. It was probably not the same as that used in the next line,

and would therefore be either nessebhun or n^helun.

1. 29. ‘[consueiudo] tua\— The word appears to begin with ayn

and to end with k (the possessive suffix 2 sing. masc.). Between these

there is room for no more than two letters. I suggest ‘iyddhakh, ‘thy

custom’, in the sense of God’s constant attribute.

The last word of the line begins with dt (not dn, as Bickell read);

and there are clear remains of a second t followed by 1. So it was

the verb tettel with the prefix d, ^ut\ and means ‘that thou shouldst

give’.

I. 30.—The last word begins with mtt (the remainder is torn

away). It was therefore a participle in the passive form; and it must,

as the space demands, have been followed by the supplementary pronoun

2 sing. masc. (either attached or detached). I have suggested (without

much confidence) mettaggar "at, ^negotiaris* (God’s gifts are free, they

are not His part of a bargain). Other possibilities are metUwe ’at,

‘poenitet ie’, or meUe%ph ’at, ‘defids’. Conjectures, of course, must be

restricted to the few classes of verbs which admit of a double t after

the first letter.

II. 31—33.—The conjectures in these lines arise out of the con-

text and so much of the writing as is legible: they are offered at their

face value.
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III

fol. 21b, col. 1.

As this page forms the verso of fol 21, its col. 1 stands behind

col. 2 of the previous page and has suffered correspondingly from loss

of the original parchment; its last lines, however, are somewhat better

preserved.

1. 1. ^dirigis\—As noted under the text, the MS has ^dis;pergis\

mebhaddar: hut this seems almost certainly to he a scribe’s mistake

for mMhabbar. The same mistake appears to have been made again

at 1. 14 below,

1. 2. ^[omnia virtute] tua'—All that is clear is lU at the end of

the second word, which I take to have been beTiaildMi.

1. 3. ^sustinet]'

.

—The word, as the re-agent clearly shewed, ended

with Tt, and it must have been a verb. In this context therefore

masmekh, ‘supports, upholds’, appears to be the most likely conjecture,

1. 4. ^[et] adduxit'.—The verb was evidently ‘brought’. The

re-agent made clear the letters % and the last two letters appear

to be ti.

1. 11. ^saecula\—Enough remains of the first three letters to make

this reading sure.

1. 12. ‘[saecwZa]’.— It is probable that this word was repeated here,

though its place is quite covered by a hole in the parchment. Bickell’s

‘ei’ (o) at the beginning of the line is wtong: the MS has ‘of (.i)

quite clearly.

1. 13. ‘[omma]’.— This is conjectured from the context: part of the

first letter (fe) is legible.

1. 14. ‘secreto dirigif.— The expression is almost certainly the same

as that in 1. 1. And if so, the scribe has again written mehhaddar by

mistake for mMhabbar. We can tell this from the fact that the final r

is of the form that this letter takes when not joined to the preceding.

Bickell read the first letter as s\ but what remains of it would better

suit m.

1. 21. \in] imagine’.— It is possible that the MS had ‘jper’, beyadh,

rather than ‘in’.

1. 30.

—

‘et sicut [ . .

.

]\ — ‘et sicuf (or ‘et secundum’) is clear, though

Bickell failed to read it. The next word, which was quite short, ends

with Ik. Possible would be haildkh, ‘{secundum) yotestatem tuam\ or

dlldkh, ‘(sicut) tuus’. The first is the more probable.

1. 33. ‘operaretur servitium’.—There can be little doubt about the

second word. For the Syriac expression cf. Acts vii 7 and Lk. xv 29;

compare also ‘praestaret servitium’ in 1. 23 above.
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lY.

fol. 21 b, col 2.

This column stands behind fol. 21a col. 1, and it is affected (hut

in the reverse dii’ection) by the rents and holes described above under I.

More or less of the latter part of 11. 1—20 is torn away, as is also

the initial part of 11. 25—34. The column has only 34 lines.

11. 7—10.— The separate pronoun Tinman, ^nos\ supplementing the

participles, has been torn off at the end of each of these lines. It

was unnecessary to indicate its loss in the translation.

1. 15. ^henignus'.—The word must be read as the adjective liannana,

not as the noun henana (Bickell); but the noun is required in the

next line.

1. 17. ^lmodo]\—We require an adverbial expression corresponding

to ^omni tem^gore' just before. The fairly common phrase men kul peros

(iTopo?), ‘every way’, ‘by all means’, would suit very well.

1. 22. ^vocasti nos\— The scribe has carelessly written the singular

suffix ‘we’, instead of the plural ‘nos\

1* 27 .
—^exornata esf .— The first two letters of this verb are torn

away, but it was certainly 'estabbethath.

1. 30. ‘/erre insitionem\—The verb, I think, must have been
lemefan, ‘to bear’; there is not room for lemettal Ian, ‘to give us’.

Consequently the noun is to be understood in its sense of 'insitio',

not in its other sense of ^gustus\—The following words ^arboris tuae’

confirm this.

Y.

fol 20 a, col 1.

This leaf as a whole is badly torn; but cols. 20a 1 and b2 have
suffered less than 20 a 2 and b 1. The two latter have not a single

line that is complete, and of only 20 lines is there any portion left.

The present column has the first five hues completely torn away, as

also the letter part of 11. 6—10 and the beginnings of 11. 6—20.

The restorations offered in 11. 8—19 are dictated by the context,
and I venture to think that in the main they will commend themselves.

1. 8. ‘[et foetus esty at the end of the line is pretty certain from
the context; but there must have been another verb before it to ac-

count for the space, and hence I have supplied w’etJid, ‘ei venif.
1. 10. ^conversatus est\— Tor this Bickell proposed ‘rmf, 'ethd.

But the third letter is almost certainly d, and certainly it is not alaf
which would be required for Bickell’s suggestion. After the d there
appear to be traces of a 6: hence I read ^ethdahbciT (pronounced
'eddahbar).
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1. 12. ^[et ut notum faceret nohisj.—The ‘et uf is entirely conjec-

tural. The first visible letter is an ayn at the end of a word, before

which there are traces of what may be a d. This seems to justify the

conjecture denauda\ ^ut notum faceret\ The next word, which was

quite a short one, is covered by a blot. I have supplied Ian, 'to us’;

but the word may have been 'al, ‘concerning’; and indeed there is the

suggestion of an initial ayn.

All the restorations in 11. 13—19 are very probable, and some of

them almost certain from the context— as ‘aeternam' in 1. 16, ^[resuscitareff

in 1. 17, and '[ad regnum] in 1. 19.

1. 19. ‘sup^num% lit. 'altitudini^.—The word is quite clear, and

it begins with the genitive prefix d. There is therefore no foundation

for Bickell’s 'in altitudinem\

1. 20.—The first word is clearly the adverb [S^hhihaith, ‘gloriose’.

Only the first letter is wanting, and there is room for no more than

this at the beginning of the line. JBickell’s '.
. .

gloriosam’ is therefore

misleading.

1. 31. 'l}enedictione\— l am confident that the last word in the

line is hebhurkatli. It is a noun beginning with the instrumental

prefix &, which is followed by another h as the first letter of the root;

and it ends with t, before which there appears to be a k, though this

is very faint. There is no room for any other letter at the end of

the line after the t We have therefore a feminine noun in the con-

struct state. This much is true whether my identification of the word

be right or not. But the first word on the next line is deruh, ‘of

spirit’ (equivalent to an adj, ‘spirit alis’), i. e. it is the noun ruh (absolute

state) with the genitive prefix d. But l^oldeke {Gram. 205) declares

that a construct state can never stand before a genitive with d\ and

he says in a note that any instances of this construction that appear

in our printed editions ‘rest on textual errors’. Whether this be true

or not, we have such an instance in the present passage. The phrase

hebhurkath deruh is probably a reminiscence of Eph. i 3 lekhul hurkdn

deruh, ‘with all blessings of spirit’; but there the noun before the

genitive with d is in the absolute, not the construct state.

1. 32. ‘trmendww’— The Syriac word was either dahlia, ‘terrible’,

or deliaileh, ‘potestatis eius’. The last letter is gone, so that we cannot

decide the point with certainty.

1. 34.— There is no room at the end for Bickell’s 'nos quoqud',

the verb ndhedh, 'fadamus', ends the line.

L 35. 'mysteria eius\—The plural, with suffix, is required to

complete the line. The passage is reminiscent of John xiii 15 uTtoBsiYjAa

Yap eStoxa 6|iiv iva xaQcb; lyd) litoiT)oa xal 6pst; iroi^ts. This liturgy.
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though it refers to the Institution, seems not to have contained our

Lord’s words,

YI.

fol. 20 a, col. 2.

In this column everything is torn away except the beginnings of

11. 14—19 and those parts of 11. 21—33 which are not printed within

square brackets [ J.
The context is concerned with the Intercession.

11. 14—16.—The reconstruction here is purely conjectural, audits

only purpose is to indicate what I conceive to have been the general

run of the passage.

If the second word in 1. 16 begins with t, as I read it, it was

doubtless a verb fern., and so the subject was probably ‘the Church’.

Bor the general ideas of the passage we may compare the liturgy of

Theodore: ‘for all the holy catholic Church, that thou mayest cause

thy peace and tranquillity to dwell in the midst of her all the days

of the world’. 1

1. 18,

—

‘sacerdoiio’ is certain. The word begins with kh, and that

it was a noun fern, is shewn by the anticipatory suffix at the end of

the previous word ImllaJi, ‘all of her’. There are only two fern, nouns

which begin with kh, kahnutha (‘priesthood’) and kahmiitha (‘prosperity’),

and the former alone is possible here. It is thus pretty certain that

the word after ‘omnibus’ in the previous line was ^episcopis\ "We may
compare again the liturgy of Theodore: ‘And for all our fathers the

bishops and periodentae and priests and deacons who are in this

ministry of truth, that they may stand and minister before thee purely

and piously and holily’.^

1. 22.— The first word is kadMshta, ‘holy’ (fern,). There is a point

after it indicating some sort of pause; then the next word begins with

dnt, that is with ‘uf (d) prefixed and the preformative letters of a

verb fut. (or subj.) pass, masculine. It is therefore impossible that

Bickell’s ‘[pro virginej in the previous line can be right, or that in

the present line the verb has any reference to the Blessed Yirgin; it

no doubt refers to the clergy already mentioned, and asks that they

‘may be kept(?) without spot’.^ At the end of the line ‘sme’ must

have preceded the ^macula' of the next line.

I. 23.— Compare Coloss, i 23, and Narsai(ed. Mingana) p. 273 1. 8.

II, 24—25.—‘apostoKs’ and ^martyrihus' are certain from the con-

text and from the letters that remain.— In 1. 25 the last word began

‘ TTmi edition (1890) p. 37 1. 10.

2 Ibid 1. 14

9 See also what has been said at p. 99 above.
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Avith alaf, and it was no doubt ’abhdhain, ‘our fathers’: for the phrase

‘patribus nostris rectis et iustis’ cf. the liturgy of Addai and Mari
(Brightman L. M W. p. 286 11. 12—13).

1. 32. %pros^eram]\—The first letter appears to be a I sug-

gest MMna, ‘prosperous’, for which compare Narsai (ed. Mingana
p. 287 1. 14): ‘and he asks that the crown of the year may be pros-

perous (kahma) and blessed’.

VII.

fob 20 b, col. 1.

This column, standing at the back of fol. 20 a col. 2, is correspond-

ingly mutilated. The ends of 11. 14—17 are visible, and a good deal

of 11. 20—29; but the latter are much rubbed. The subject-matter is

clearly the Epiklesis.

I. 14.—All that is legible is an m followed by an alaf at the end

of the line; but we may be practically sure that the word was lelahma,

‘the bread’ (accus.), for at the end of the next line we have quite

clear walehamra, ‘and the wine’ (accus.). There was therefore a petition

for some action on the bread and wine.

II. 16.— Clear at the end is ‘unigeniti tui\ The last letter of the

word before is an alaf, and its form shews that it was not joined to

the preceding letter. This would suit the characteristic epithet yaTMra,

‘precious’. I have not much doubt that 11. 14—16 ran somewhat as

follows: ^ut facidt panetn hunc corpus sanctum et vinum hoc sanguinem

pretiosum unigeniti tui\

I. 17.—The last word is haimdnutha, ‘faith’. After 1. 16 the text

would seem to have gone on: ^ut omnis qui in fide'.

II. 18 and 19 are completely torn away.

As regards 11. 20—31, aU that is not contained in square brackets

may be regarded as certain or very probable, and a few of the

bracketed words are nearly certain fi:om the context. The whole

passage should be compared with the corresponding portions of the

other three East-Syrian litui’gies. In contrast with the liturgy of

Addai and Mari our text appears to have contained an advanced

form of Epiklesis.

11. 24—25.—The remains of the last word on 1. 24 suggest to me
the verb tettel, ‘thou shouldst give’. The last letter but one is almost

certainly a t, and the letter before it appears to be another t. Before

this there are traces which may be the remains of either d or w; and

there is room at the end of the line for an 1. 1 suggest therefore ^ut

des' or ‘ei des'. We should then expect the next line to begin ‘[nobis

ut cum\ sanctis'. There seems to be room for no more than that.
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11. 27—28.—For tlie three verbs ^laudemus et adoremus [et glori-

ficemusY compare VIII 1. 33.

1. 28.— There is no alaf at the end of the final adj. ^gloriosum\

which is therefore either in the absolute or the construct state. I supply

accordingly at the beginning of the next line men Jcul, which gives

the sense ^gloriosum [prae omnibusj or ^gloriosiorem [quam omnes]\

Compare kaddis men kul, ^sanctiorem omnibus*, at YIII 21—22; and

for the idiom see Noldeke Gram. § 206.

YIII.

fol. 20 b, col. 2.

This column stands behind fol. 20a 1 and is mutilated as des-

cribed under Y above. "Where the'parchment is not actually torn away

it has suffered in many places from wear and exposure.

1. 12. ‘[ut omnis qui accipitf.— See for ^acdpit et sumif YII 1. 20

above.

1. 20. \ut iugiter]\— This is a pure conjecture, hut it would fit

the space, and there are traces (hut uncertain traces) of two of the

letters (see the printed text).

I. 21. ^pariter*.—This adverb is clearly legible (see also 1. 11 of

this col.). It is followed at the end of the line by the letters llid, i. e.

the beginning of lekaddlS, ‘the holy’, which with the men kul (‘than

all’) of the next line forms the comparative ^sanctiorem omnibus’ (cf. YII
28—29 above).

II. 24—25.—The original rubric here has been traced over with

black ink.

1. 26.— ^deus' is certain from the visible remains, and might in

any case have safely been conjectured from the context. The final

alaf and the top of the I of *aloha can be made out.

1. 27. ^mysterii sancti.— These words were possibly in the plural,

but if so the plural points have disappeared.

1. 29.

—

^da omnibus' is practically certain.

1. 30. \puri et] sancti.— Of. 11. 10 and 12 above.

1. 36 Yd-onum tuum] ad nos in^abile'.— There is httle doubt that

^donum’ was the first word of the line: cf. the litm'gy of Addai and
Mari (Brightman L. E. W. 301 IL 34—35): ‘Olory be to him for his

unspeakable gift; and JSiarsai ed. Mingana p. 297 1. 12. The expression

comes from 2 Cor. ix 15 Xdptc Ostp kiii xi[] aStoo Btupe^.
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i^eiie Bardesanesstudien.

Von

Prof. Felix Haase.

Meine Studien: Zur Bardesanisclien Grnosis. Literarkritische

und dogmengesckiclitliclie Untersucliuiigen. Leipzig1910 (Texte

und Untersucliungen 34 IV), deren Ergebnisse im •wesent-

licben von der Hritik angenommen warden^, soUen binsicbt-

licb der strittigen Punkte nock einmal kurz gepriift werden.

Zwei neue Probleme koramen binzn: 1. die Frage nacb der

tlrspracbe des Buches der G-esetze der Lander (GL) 2. die

Frage, ob Bardesanes der Verfasser der beriibmten „Oden

Salonaos“ gewesen ist.

I.

Meine Unterscbeidung zwiscben einem Dialog Trpk ’Avitovivov

Tcepi eijxapjxevY]?, einer astrologiefreundlicben Scbrift und

einem Dialoge xata ei(jiap(iev7]c, d.b. der durcb Scbiiler erfolgten

Redaktion einer astrologiefeindlicben Disputation, ist ziem-

licb allgemein abgelehnt worden^. Trotzdem halte icb meine

Hypotbese aufrecht, zumal meine Gegner folgende Tatsacben

nicbt erklaren konnen. 1. Die Praposition icepi c. gen. bat

nie die Bedeutung: gegen. 2. Eusebios sagt, dai5 die Zitate,

welcbe er Praep. ev. VI 9 gibt, den Dialogen entnommen

t Von B,ezensionen sind besonders zu erwaknen: Gr. Anrich, Theol.Lite-

rat‘urztg.Z%{\%\\) 111—113. G(ustav) Kr(uger), LU.7imtralbl.\%l^. llr.29.

Fisclier, Tlieol. Bmdschm, 14, 253. F. Loisy, Bev. crit. 1910, Nr. 30/31.

J. Leipoldt, Theol. lAteraturbl. 1910, Nr. 2.

2 0. Bardenhewer, GeschicMe der altkirchl. Literatur.l^, Freiburg 1913,

367 Anm. 1. Kr(uger) halt die Hypotbese fiir zweifelhaft: LU. Zentrcdbl. 1910,

Nr. 29, GoU. Gel Anz. 1905, 17ff., E. Preuschen, Theol Jdhresber. 1910,

381. J. deZwaan, AntieJce culfur om en achter het Nteuwe Testament, Haarlem

1916 ist auf die literarischen Probleme nicbt eingegangen.

P^iis;ns Ohristij^nus. Neue Serie XJI. 9
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sind, die er mit seiiieii Freunden fiilirte; es wird aber nie

gesagt, dafi diese Dialoge identisch seieii mit dem „sehr be-

riilimten Dialoge an Antoninos“. 3. Bard, sagt selbst, dajS

er „oben“ die astrologiefremidliclie Eichtimg vertreten und

dariiber ancb eiii Bucli gescbrieben babe. Da liegt es doch

nabe, in diesem Biicbe den Dialog Tzepl eijxapfxevTjc wieder-

zuseben. 4. Die Lebensgescbicbte des B. ist von den Gregnern

gar nicbt berangezogen 'worden\ B. war am 11. 7. 154 ge-

boren. Dieses Datum macbt es von vornberein wabrscbeinlicb,

dab er von beidniscben Eltern abstammte, aucb wenn man
den Bericbt uber seine Eltern nicbt fiir glaubwiirdig bait;

denn cbristlicbe Eltern batten ibr Kind scbwerlicb nacb einer

nur auberen Begebenbeit — er war am Daiganflub geboren—
bar Daigan genannt. In Edessa berrscbte eine Astralreligion,

welcbe Sonne, Mond und Sterne als Hauptgottbeiten verebrte

und der Astrologie buldigte^. B. wird ferner als Jugendfreund

des damals sicber nocb beidniscben Konigs Abgar IX. be-

zeicbnet. Er wird also selbst nocb Heide gewesen sein. Diese

Vermutung wird bestatigt durcb die Biograpbie, wonacb er

im Alter von 25 Jabren, also i. J. 179 Obrist geworden ist.

Ist nun Mark Aurel der Adressat, so mub der Dialog vor

d. J. 180 gescbrieben sein, d. b. als B. nocb Heide war. Dann
ist es aber aucb sicber, dab dieser Dialog astrologiefreundlicb

war; er ist identiscb mit dem von B. in GL zitierten Bucbe.
5. Dab eine Jugendscbrift besondere Beriibmtbeit erlangt,

ware nicbts Ungewobnlicbes; auf das Pradikat uavc&taTo? bei

Eusebios darf urn so wenigerWert gelegt werden, als E. nicbts

Naberes von dem Dialog zu bericbten weib.

H.

Gleicbzeitig mit meiner Studie iiber Bardesanes begann
eine Auseinandersetzung iiber die Urspracbe des Bucbes „der

1. A. Baumstark, O-mhyMe dsr synscJm Literatur, Bonn 1922 12/13.

.

^ E. Duval, Eistoire politique, religieuse et litteraire d’Messe. Journal
asiaiique VIIL sh". t. 18 (1891) 227. Anch die Doctrina Addai und Jakob
von Sarug bezeugen dies. Isaak v. Antiocheia bezeugt nocb fur das 5. Jabrh.,
dais cbristlicbe Frauen der Venus opferten,
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Gresetze der Lander^. Fr. SchultliejJ erklarte den jetzt vor-

liegenden syrisclienText fiir eine Ubersetzung aus dem Griechi-

schen^, Th. Noldeke liielt den syrischen Text fiir das OriginaP.

Es handelt sick um eine alte Streitfrage. Schon Bwald®,

A. Hilgenfeld"^ und A. Harnack^ erklarten sick fiir ein griecki-

sckes Original, wakrend A. Merx®, F. Fan^ und G. Kriiger®

fiir ein syrisckes Original eintraten. Dafi das Gesprack syrisck

gekalten ist, diirfte kanm zu bezweifeln sein. Denn Eusebios

k. c. IV 30 und Tkeodoretos kaer. fab. I 22 bezeugen ausdriick-

lick, daii> Bardesanes in syrischer Sprache und Sckriffc seine

Dialoge iiberliefert kat. Ob dagegen Philippos, den wir als

Redaktor der GL annekmen diirfen, das Gesprack syrisck

Oder grieckisck niedergesckrieben kat, lafit sick ‘m. B. nickt

mit . Sickerkeit entsckeiden. Ick steUe deskalb nur kurz die

Moglickkeiten zusammen, welcke sick auf Grund der synop-

tiscken Vergleickung ergeben konnen:

1. Der syrisck gesprockene Dialog des Bardesanes wurde

von einem Sckiiler syrisck niedergesckrieben (GL), von anderen

grieckisck. Diese grieckiscken Texte wurden die Vorlagen fiir

Eusebios und Oaesarius bzw. die Recognitionen. (Mit Sckultkei^

iibereinstimmend einfackste Losung des Problems.)

2. Der syrisck gesprockene Dialog des Bardesanes wurde

syrisck niedergesckrieben (B), aus dieser Fassung warden

griechiscke fjbersetzungen angefertigt, deren sick Eusebios und

Oaesarius ;bezw. die Recognitionen bedienten, ebenso stammt

aus der syriscken Vorlage der jetzige Dialog der GL (Ergebnis

ineiner ersten Studie, S. 48).

3. Der syrisck gesprockene Dialog wurde grieckisck nieder-

gesckrieben, aus dem Grieckiscken wurde eine syriscke tJber-

setzung gefertigt (GL), aui^erdem entstanden versckiedene

1 Zeitschrift der Deutschen Morgenldnd. Gesellschaft 64 (1910) 91/94.

Naclitrag 486. Noch einnial mm Buch der Gesetze der Lander ebd. 745—750.

2 Ebd. 555/560. s G-ott. Gel Anz. 1856, 649/666.

4 Bardesanes, der letzte Gnostiker. Leipzig 1864, 93.

5 Gesch. d. aUchristl. Literatur I 1, 131.

6 Bardesanes von Bdessa Halle 1863, 11.

7 Patrologia Si/riaea 1 2. Parisiis 1907. 530/535. Une biographie inedite

de Bardesane Vastrologue Paris 1897, 4.

9 Gel Anz. 167 (1903) 18/19,
9*
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griecMBclie Versioneii, welclie von Eusebios bzw. Oaesarius-

Kecognitionen benutzt wurdeii. Folgeiicle Schemata erleicbtern

die XibersicM.

1 II III

Q-r I

Dialog

ar: GL

Buseb. Caesarius

Becogn.

Dialog

i

Syr. Bedaktion (B)

Gr.Ubors. j Gr.Ubers.a GL

I I

Busab. Caasariua

Becogn.

Dialog

1

Griecli. Bed.

Gr. Vers. 1 Gr. Vera. 2 Syr. Ubers. GL
I 1

Euseb. Caesarius

Recocrn.

Anricb hat in seiner eingehenden Besprechung den Haiipt-

resultaten meiner synoptisch gefuhrten Quellenvergleichung

zugestimmt. hTdldeke hat, ohne jeden Beweis, diese lite-

rarischen Untersuchungen „kunstliche Hypothesen“ genannt^

Ich habe, da Gegengrlinde nicht angefiihrt worden sind, keine

Yeranlassung, nochmals meine Untersuchungen zu begriihden.

Ich mochte hides doch eine, von meiner Arbeit vollig un-

abhangige Tatsache anfuhren, die als Beweis der Eichtigkeit

meiner Aufstellungen dient.

Ich hatte zum Beweise dafiir, daiS der Dialog des Barde-

sanes, Eusebios und die pseudoclementinischen Recognitionen

voneinander unabhangig seien, aber eine gemeinsame Quelle

(B) erfordern, die verschiedene Auffassung des Satzes: „Die

Meder we^rfen die Toten und die Sterbenden den Hunden zum
Frafie vor“ angefiihrt (S. 37 f.). Seligmann^ bringt fiir diese

merkwiirdige Behauptung das Material zur Losung (I 245):

Einen geheimnisvoU giinstigen Einflufi auf die Seele des Ver-

storbenen hat auch der Blick des Hundes im Vendidad: „Im

Augenblick, da man glaubt, die Seele nehme vom Kbrper

Abschied, verrichtet man das ,Sag-Did‘ (d. h. der Hund sieht),

indem man dem Sterbenden einen Hund vorhalt. Damit das

Tier seine Augen auf ihn richte, wirft man ein Stuck Brot

1 G(Dst4T) Kr(uger) spriclit von sehr urasichtigen synoptisclieii TJnter-

sucliungen, die jedenfalls erweisen, dafi man das Yerwandtschaftsverlialtnis

zwischen den bekannten Grofien bisher zu oberflachlich angefafit babe. {Lit.

ZentraTbl. 1910, Nr. 29.)

* Ich gebe im Polgenden wortlich einen Teil der Besprechung iiber das

Werk von S. 8eligmann, Der hose Blick und Verwmdtes. Bin Beitrag zur
Gescliichte des Aberglaubens alter Zeiten und Vblker. 2 Bde, Berlin 1910 in

der Thsol Bevm IX (1910) Sp. 318 wieder.
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von der Seite des Sterbeiiden liiii, oder vielmehr, man legt

einige Brocken neben ihn. Diese Zeremonie dilnkt den Parsen
so notwendig, dai^, wenn sie eines Menschen oder Hundes
Leichnam finden, oder etwas durck einen Leiclmain Yerun-
reinigtes, sie vor alien Bingen demselben das Sag-Did leisten

zu miissen giaiibeii.“ Icb babe in diesem Nacliweis einen sehr

willkommenen Beweis fiir die Ricbtigkeit ineiner Quellen-

analyse gefunden. Wenn Seligmann (I 245 Anm.) sagt, Barde-

sanes babe die Zeremonie falsch verstanden, so ist dies nicbt

ricbtig; nur fiir den Bearbeiter des jetzigen Dialoges mid der

Recognitionen trifft dies zu. Icb batte scbon (S. 38) darauf

bingewiesen, dafi Eusebios an dieser Stelle Mnen Origin altext

bietet: 01 MvjBec Tcavts? toi? (jiSTa 0710087) ? xpecpofxsvoic xool toi)?

vexpoui; exi epiTcveovxa? TrapapaXXouou Hier ist also von einem

„Zum Erab^Vorwerfen“ nocb gar keine Rede; der Text lautet

weiter: . . . und docb war nicbt fiir alle die GreburtskonsteUation

die, dai^ der Mond mit Mars im Krebs unter der Erde stand.

Bardesanes kann also die Zeremonie sebr wobl verstanden

baben, wenn er aucb keine nabere Erklarung gibt. Allerdings

mui^ in der Quelle, die dem jetzigen Dialog und den Recog-

nitionen vorgelegen bat, etwas vom „Eral^e der Hunde“ ge-

standen baben, da in diesen Queben derartige Bemerkungen

in der von mir S. 38 angegebenen Weise falscb verstanden

und mifideutet worden sind. Damit wird die von mir S. 45

als bbcbst wabrscbeinlich postulierte Quelle B notwendig.

III.

Ephrem sagt von Bardesanes; „Fecit hymnoSf eosque

modulationihus aptavit et composuit cantica et induxit metra et

mensuris ponderibusque distinxit versus. Ita propimvit simpUci-

bus venenum dulcedine temperatum aegroti quippe cibum salubrem

non elegerunt Davidem intueri voluit ut eius pulchritudine

ornaretur et similitudine commendaretur. Centum quinquaginta

quoque hie composuit cantica.‘‘^ „ln specubus Bardesanis voces

1 TL Lamy, S. Epiwaem Syri hymni et sermones t. II, Mechliuiae 1882,

p. 66. S. Ephraemi Syri opera omnia, t. Ill, Romae 1743, p. 41.
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et carmina; animadvertens enim homines in primo aeiatis flore

musices suavitate capi, carminum concentu iuventutem corrupiV^^

Diese Notizen waren wolil der G-rund, nacli bardesanischen

Liedern zu fabiiden; namentlicli warden die Lieder in den

Tbomasakten als bardesaniscb.es Eigentum erklart. Meine

skeptische Haltung wird aucb von A. Baumstark geteilt^.

Aucb beziiglicb des sog. Seelenbymnus hatte ich es fiir „nicbt

unmoglicb erklart, daiJ der junge, beidniscbe Bardesanes der

Yerfasser gewesen ist.“ (S. 66 Anin.l.) Mein Erklarungsversucb

ist iibrigens anscbeinend wenig beacbtet worden. AucbBousset®,

der das Lied von der Perle als ein manicbaiscbes Marchen

ansieht und in dem Erlosergott, dem Konigssobn, Mani selbst

sehen wiU, ist auf eine Biskussion meiner Darlegungen nicbt

eingegangen. H. GreLmann bebauptet: „I)as Marcben von der

Perle ist kein Erlbsungsbymnus, sondern erzablt ipiur, wie der

Konigssobn in die Heimat zurlickkebrt, una das Erbe anzu-

treten“*. Icb bleibe bei meiner Anscbauung, daL ein Synkre-

tismus verscbiedener religibser Yorstellungen in dem Liede

sicb vorfindet.

Mit der Wiederentdeckung der Oden Salomos und dem
Bemiiben, ibren Yerfasser zu sucben, ist aucb jene Epbrern-

stelle wieder akut geworden. Bardenbewer bebauptet: „Der

Gedanke an den Syrer Bardesanes bat sicb scbon mebreren

Forscbern beim Studium unserer Oden aufgedrangt, und er

1 Opera omnia II, p. 439 D. Anrich sagt in seiner Kritik: das viel-

leicht allerwichtigste, dafi Bardesanes der Schopfer des syrischen Kirchen-
gesanges und Kirchenliedmetrums ist, wird nicht erwahnt. In der Einleitung

8. 8 habe ich ausdriicklich erklart: „Die XIntersuchungen haben nicht den
Charakter einer Monographie undmachen auf Vollstandigkeit keinen Anspruch;
nur die kontroversen Bragen sind behandelt worden.“

2 Syr, Literaturgesch. 15.

3 W. Bousset, Manichdisches in den Thomasakten. ZntlW 18 (1917)
1— 39. G.“ Kruger, Lit. Zentralbl. 1910, Nr. 30 nimmt meine Hypothese an.

A. Baumstark, Syr. Literaturgesch. 16 halt kein Ergebnis der Eorschung
fur iiberzeugend.

< H. Q-refimann, JDas religionsgeschichtliche Problem des Ursprungs der
hellenistischen JErlosungsreligion. ZKG 40 (1922) 178—191. 181. In dem
Q-ebet des Kyriakos sieht er eine Parallele zu dem H-ymnus von der Perle
ZntlW 20 (1921) 24—35. Die neuen Hypothesen Grehmanns werden das
Problem nicht fordern.
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wird kraftig unterstiitzt durcli den Umstand, dafi auch schon

bemerkenswerte Beriikrangen zwiscken diesen Oden and Hym-
nen des Syrers Eplirem wahrgenommen wurden Diese von

Bardenhewer mit gewohnterVorsicht ausgesprochene Hypo-

these war eingebend von Roxnaine Newbold: Bardaisan and

the Odes of Solomon begriindet wordenl Kewbold sagte®:

„Als Autor der Oden miissen wir einen Mann fordern, der

zwar nicbt im tecbniscben Sinne ein Grnostiker war, aber

mit dem G-nostizismus verwandt war. Es mul^ also ein Mann

sein, der dieses geistige Lebeii durcli nnmittelbare personlicbe

Erfabrung kannte, ein Mann, dessen Herz voll war von Grottes-

und Nacbstenliebe, ein Mann von tiefem Mitgefiibl, mit weitem

Blick, mit ausgesprocbener Originalitat. Er war ein begabter

Dicbter. Ein solcber Mann war Bardesanes von Edessa."

Als Beweis fiir diese Scbilderung zitiert er die Cbarakteri-

sierung der Lebre und der Eigenart des Bardesanes meiner

TJntersucbung (S. 88). Aucb Einzelmerkmale soUen auf Barde-

sanes als Yerfasser sobliefien lassen. So werde Ode 15 6 ge-

sagt^: Icb babe den Weg des Irrtums verlassen und bin zu

ibm gegangen und babe die Eiiosimg von ibm empfangen

obne Neid. 17 2: Icb bin gerecbtfertigt durcb meinen Herrn,

meine unverganglicbe Erlosung aber (ist) er. Ode 38 feiere

seine Befreiung vom Irrtum. Es ist nicbt einzuseben, wesbalb

diese Scbilderungen gerade auf Bardesanes binzielen soUen;

sie passen auf jeden bekebrten Juden oder Heidencbristen.

Wertvollere Ziige finden sicb in der Ode 28, die Eewbold z. T.

iiberseben bat. Ode 28 8: Es wunderten sicb diejenigen, die

micb saben, 'denn icb war verfolgt und sie meinten, icb ware

verscblungen, denn icb kam ibnen vor wie einer von den

1 0. Bardenhewer, GescMchte der althircM. Literatur II2
,

Freiburg

1913, 370.
2 E. Newbold, Bardaisan and the Odes of Solomon. Journal of Biblical

TAteratwe. 30 (1911) 161—204. Auch 8t. Sprengling, Bardesanes and

the Qdes of Salomon, American Journal of Theology 15 459—461 trat fiir

Bardesanes als Verfasset der Oden ein.

3 p. 164.

4 A. a. 0. S. 168. Die Psalmen sind zitiert nach der .Ausgabe von

J. Flemming und A. Harnack, Ein jUdisch-christliches Bsalmbuch aus

dem ersten Jahrhundert Leipzig 1910 (TIJ 35 IV).
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Verlorenen. Audi in den Oden 25, 29, 35 sclieint der Ver-

fasservon einer gliicldidi iiberstandenenYerfolgung zu spredien.

Nun wissen wir, daJ& Severos Abgar X. (214—216) nacb dem

Zeugnisse Dions sicli sebr grausam gegen die Bewobner von

Edessa zeigte untei^ dem Vorwande, die romischen Sitten ein-

zufiihren. Audi die Abgaiiegende spricbt von dem Soline

Abgars, mit Namen Severos, als von einem Benegaten, der

nacb dem Tode des Vaters die Christen verfolgte. Nacb dem

Bericbte des Epiphanies (haer. 56) war Bardesanes nahe daran,

das Martyrium zu erleiden. Beachtenswert ist aucb Ode 28 14:

Und icb ging nicbt zugrunde, weil icb nicbt ibr Bruder

war, denn aucb meine Abstammung war nicbt die ibrige.

16: Und sie sucbten meinen Tod und fanden ibn nicbt, denn

icb war alter, als ibr Gedachtnis (reicbte). Diese Angaben

treffen aufBardesanes zu: Nacb der Biographic b eiMichael d.Gr.

stammte er aus Persien, er war zur Zeit der Yerfolgung

(214—216) ungefabr 60— 62 Jabre alt. Newbold glaubt, dab

Ode 20 1: Icb bin ein Priester des Herrn gestiitzt werden

bonne durcb die Notiz in der Biograpbie, Bardesanes sei zum
Diakon ernannt worden. Indes zeigt die ganze Ode, aucb

scbon Y. 1: icb leiste ihm priesterlicben Dienst und bringe

ihm dar das Opfer seines Gedankens, dab bier wobl von

einem geistigen Priestertum die Bede ist.

Als wicbtigsten Einwand gegen die Yerfasserscbaft durcb

Bardesanes betracbtet Newbold selbst die Spracbe der Oden.

Denn die Oden waren griecbisch gescbrieben®, Bardesanes

aber soU syriscb gescbrieben baben. Er bilft sicb mit zwei

Erldarungsversucben. 1. Es sei nicbt sicber, ob die Urspracbe

der Oden die griecbiscbe war; 2. Bardesanes babe sicber

griecbisch schreiben konnen. Zu letzterem bemerke icb: Es

1 Vgl. Duval a. a. 0. p. 221/222.
2 8.170 ff.

3 Auf die Erage nach dem griechiechen, syrischen oder liebraischen

(Hrimme, Abbot, A. v. Harnack) Urspracbe, braucbe icb bier nicbt einzu-
geben. M. E. lafit sicb diese Frage auf pbilologiscbem Wege aucb gar nicbt
entscbeiden. Baumstark, Qesch. d. syr. Lit. 16/17 neigt der Annabme zu,

daC die Entstebung der Oden „keinesfalls auf dem syriscben Spracbboden
zu sucben ist".
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ist woM zuzugeben, dafi iiach, dei” Okkupation diircli die

Eomer im 3. Jalirhundert die griecliisclie Spracke in der

Osrkoene weite Yerbreitung gefundeii baben wird. Trotz des

legendarisclien Oharakters der Acta Barsamyae scheineii Be-

ziebimgen der edesseniscben Kircbe zu Antioclieia friihzeitig

gesicbert. Bs ware also an nnd fiir sicb nicbt aasgescblossen,

dafi Bardesanes griecbisclie Oden geschrieben batte. Indes

spricbt folgende Tatsacbe dagegen: Epbrem bat, um dieLieder

des Bardesanes zu verdrangeii, seine Hymnen syriscb ge-

scbrieben. Daraus ist zu folgern, dab aucb die Lieder des

Bardesanes in der Landesspracbe gescbrieben waren, zumal

Eusebios b. c. lY 30 und Tbeodoretos baer. fab. 1 22 die syriscbe

Spracbe der Bardesanitischen Scbriften bezeugen.

In ausfiibrlicber Y{eise bemiibte sicb Newboll, die gedank-

licbe Ubereinstimmung zwiscben den Oden und dem barde-

sanitiscben Dialog: Bucb der Gesetze der Lander aufzuweisenb

Besonders sucbt er natiirlicb die Eigenart der bardesanitiscben

Lebre, die Astrologie, in den Oden wieder zu finden. Diese

Yersucbe balte icb fiir nicbt beweiskraftig. Es liegt z. B. gar

kein Grund vor, in Ode 12 4: der Herr bat es seinen Welten

gegeben, den Dolmetscbern seiner Scbonbeit, den Erzablern

seines Eubmes, den Yerkiindern seines Eatscblusses, . . . die

Planetenlebre des Bardesanes 'zu seben. Auf weitere Einzel-

beiten einzugeben verzicbte icb, da sie m. E, einen objektiv

iiberzeugenden Beweis fiir oder gegen die Yerfasserscbaft des

Bardesanes nicbt erbringen konnen. Hur auf zwei wicbtige

Grunde, die gegen die Yerfasserscbaft des Bardesanes sprecben,

will icb nocb binweisen. 1. In Ode 22 7—10 beibt es: Deine

Hand bat den Weg fiir die geebnet, die an dicb glauben.

Du bast sie zusammengebracbt aus den Grabern und sie von

den Toten gesondert. Du bast die erstorbenen Gebeiiie ge-

nomnaen und sie mit Leibern iiberkleidet; und sie waren un-

bewegbcb, und du bast ibnen Hilfe zum-Leben gegeben. In

diesen Yersen ist zweifellos der Glaube an die Auferweckung

1 S. 171/202. tiber die Verwandtschaft mit der Populargnosis vgl. die

zaUreiche Belegstellen enthaltende Untersuchung von "W. Stolten, Qnostische

Parallelen zu den Oden Sedomos. ZntlW. 13 (1912) 29-58.
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des Fleisclies ausgesproclien. Bardesanes liat aber siclier die

leibliche Auferstehung geleugnetb 2. Wensinck und Harris

baben Beziehungen zwiscben den Hymnen des Epbrem mid

den Oden Salomes aufgezeigt. Wensinck urteilt in vorsicbtiger

Weise: Entweder spricht Ephreni und der Odist eine ge-

meinsame „Taufsprache“ oder Ephrem zitiert die Oden^

Bardenkewer bat bierzu bemerkt: „Der G-edanke an den Syrer

Bardesanes . . . wird kraftig unterstiitzt durcb den Umstand,

dai^ aucb scbon bemerkenswerte Beriibrungen zwiscben diesen

Oden und Hymnen des Syrers Epbrem wabrgenommen wurden.“®

Icb finde diese Bemerkung Bardenbewers auffallend. Aus den

Hymnen Epbrems, aus seinemKommentar iiber den S.Korintber-

brief wissen wir, mit welcber Heftigkeit er Bardesanes und

seine Anbanger verfolgte. Es ware gewil£> merkwiirdig, wenn

er die so verbafiten Kircbenlieder seines Eeindes stillscbweigend

benutzt batte! Gerade desbalb ware die Benutzung der Oden

durcb Epbrem ein indirekter Beweis gegen die Verfasserscbaft

durcb Bardesanes. Den Versucben, die Oden Salomos dem
Bardesanes zuweisen zu wollen, wird man ebenso wie die

scbon bebandelten Yorscblage, die Lieder der Tbomasakten

seien ein Werk des syriscben Gnostikers, mit einem „Hon

bquet“ entgegen treten miissen*.

Leider war es mir aucb nicbt mogbcb, Beweise fiir meine

„verklauselte“ Bebauptung zu finden, dafi der Einbufi des

Buddbismus auf die cbristlicbe Literatur „mit ziemlicber Ge-

wifibeit zum Teil“ auf Bardesanes zuriickzufiibren sei. v. Gut-

1 Zur Bardesanischen Gnosis, 85. Uber die tlnsterblichkeitslelire in

den Oden, vgl, J. E. Harris, The doctrine of immortcdity in the Odes of
Salomon. London 1912,

* A. XWenflinck, Bphrems Symns on Epiphany and the Odes of Solomon.

The Expositor VIII, Series 3 (1912 i) 108— 112. Eendel Harris, Ephrem’s
use of the odes of Solomon, ebd. 113—119, J. H. Bernard, The Odes of
Solomon. The Journal of Theol. Studies. XII (1911) 1—31.

8 Bardenhewer a.'a. 0. 370.

< Tiber die Astrologie des Bardesanes sind neuere Untersuchungen nicht •

zu verzeichnen. Die Arbeit von Erwin Pfeiffer, Studien mm anliken Stern-

glauhen. Stocxeia, Studien zur Geschichte des antiken WeltUldes und der grieehi-

schenWissenschaft, herausgegebm von Eranz Boll, Heft 51. Berlin 1916,
beriicksicbtigt merkwilrdigerweise den Bardesanes gar nicht.
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sclimid hatte sogar die gauze Thomaslegende eine um-
gesclimolzeiie buddhistiyclie Bekeiirungsgescliichte genannt,

und war geiieigt, in dem griindlichen Kenner der buddhistischen

und indisclienZustande, Bardesanes^, den Yerfasser derTbomas-
akten zu sehen^ Eichard Grarbe** und Joseph Bahlmann^
erklarten sich neuerdings ebenfalls fiir die Yerfasserschaft der

Thomasakten durch Bardesanes, ohne iiberzeugende Beweise

zu bringen.

Ich stelle die Quellen zusammen, um das Urteil v. Grut-

schmids und Grarbes priifen zu konnen. 1. 18ou (’IvBol) ot em
paoiXeta? too ’Avtwviou tou ’EjJiiadiv eU TYjv 2epiav d(pi-

xofievoi) BapBiadvif] tu) ex MeaGTCoiapiot!; eis Xeyouc d^ixofilvfp

eS7]YTQaaVTo, (b? 6 BapSiodw]? dveYpatj^ev elvai xiva X(pv7]v In xal

vuv Ttap JvBoi?, 8oxip,aaT7]pLou Xeyofievirjv®. 2. 81 td xoct’

1 Christ. Lassen, IndiscJie AltertumsJmnde^, III. Bd. 1858, 361/363.

Bardesanes verdankte dieNachricht fiber Indien den an Kaiser Antoninus Pius

gerichteten indisohen Botschaftern. Er gibt genaue Auskunft fiber die Lehren

und das Leben der Brahnaanen und Samanaer. Leider haben wir nur noch Bruch-

stficke von der Cesohichte Indiens, die Bardesanes auf Grund der Unterredung

mit den Indern schrieb. Diese befinden sich bei Porphyries de abstinentia

IV 17 und 18, bei Stobaios Eel. Phys. 3. Eerner gibt Bardesanes einen

Bericht fiber die „Gesetze der Brahmanen, welche in Indien sind“, in dem
Buch der Gesetze der Lander s. A. Merx, Bardesanes von Edessa. Halle

1863, 44/45.
2 Die Konigsnamen in den apohrypJien ApostelgescJiichten. Rhein. Museum

f. Philol. N. F. 19. 161-183. Kl. Schriften 2, 332—394. Dagegen 8. Levi,

Journ. Asiat. 9. ser. 9, 27/42.
3 Indien und das Ghristentum. Dine Untersuchung der religionsgescMcM-

lichen Zusammenhdnge. Tfibingen 1914, 143.

* Die Thomaslegende und die dltesten historischen Beziehungen des Ghristen-

iums zum fernen Osten im Lichte der indisohen Altertumskunde. Freiburg 1912,

129/130. Gerade der Versuch einer Beweisffihrung, die B. unternommen

hat, zeigt (He Unhaltbarkeit der Behauptung. D. sagt 8, 134: Die Bearbeitung

der alten tlberlieferung in der Fassung, welche ihr die Schule des Bardesanes

gibt (also nicht Bardesanes selbst?) -sieht aus wie eine historische Begrundung

des Yermachtnisses, das die Kirche von Edessa in der Ubertragung der Ee-

liquien empfing. Nun ist aber die Translation der Eeliquien des Apostels

aus Indien nach Edessa eine Legende, vgl. Th. Schermann, Theol. Eevue 1

1

(1912) 581. Wenn Bardesanes von der Translation gewufit hatte, so ist es

unwahrscheinlich, dafi am SchluU der Thomasakten bloli die dfirftige Notiz

sich befindet, die Gebeine des Apostels seien „nach den Gegenden des

'W'estens“ fibertragen worden.

5 Porphyrins Hepl 2TUY6i (V. Langlois, Collection d’hist. anc. et modernes

de I’Arm^nie 1865, 68).
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Ot^TOUC TOUTOV t6v TpOTTOV, (*>C BapSsadvYjC dvijp BfliPuXdiviOC IttI

xd>v Tratepwv '?jp.c5v YSYovd); xai evxuj^tbv xoi? Tcepi Adv8ap,iv 7U£-

7uep,p€Voi<; ’IvSoi? Tcpoc xov Kaiaapa dveYpo4^£v\ 3. Gresetze der

Brahm alien, welclie in Indien sind. Weiter haben bei den

Iiidern die Brahmanen, deren es unter ihnen viele Tausende

und Zehntausende gibt, ein Gresetz nicht zu toten, keine Grotzen

zu fiircbten, nicbt Unzucbt zu treiben, kein Bleiscb zu essen,

und keinen Wein zu trinken. Mchts von diesem findet unter

ihnen statt, und Tausende von Jabren lassen sie sicb von

diesem G-esetze, das sie sicb selbst gegeben baben„ leiten.

Daneben gibt es ein anderes Gesetz in Indien in demselben

Himmelsstricb fiir diejenigen, welche nicbt zum Gescbleclit

und zur Lebre der Brahmanen geboren, wonacb sie den Gotzen

dienen, Hurer und Mbrder sein und andere scblecbte Binge tun

soUen, die den Brahmanen nicht ansteben. In dem Himmels-

stricblndiens gibt es Menscben, die gewohnbeitsmafiigMenscben-

fleiscb geniefien, wie die iibrigen Menscben Tierfleiscb essen.

So zwingen also die bosen Sterne die Brahmanen nicbt scblecbte

und unreine Handlungen zu begeben, die guten Sterne bereden

die andern Inder nicbt das Bose zu meiden, und die, welcbe

gut an die ihnen gebiibrenden Platze in die Zeichen der

Menschlicbkeit gestellt sind (d. h. die Constellation, unter der

milde Menscben geboren werden), iiberreden die Menscben-

fleiscbesser durcbaus nicbt ^

Es ist desbalb aucb nicbt moglicb, den Anted, den B. als

Vermittler indiscber Literatur gebabt bat, naber zu scbddern.

IJber bloie>e Yermutungen kommt man bei den mangelnden

Quellen nicbt hinaus.

1 Ebd. 70.

2 A. Merx, Bardesanes von Edessa. Halle 1863, 44/45.



Das Problem der Orts- und Personennamen

im Sendschreiben des Lnkianos von Kaphargamala,

Von

Professor Dr. Anton Baumstark.

Die im Dezember 415 erfolgte Auffindung der Gebeine

des Protomartyrs Stephanos ist eine im bellsten Lichte zeit-

genossischer Bezeugung stehende Tatsache der lokalen Edrchen-

geschichte des friibchristlichen Palastinas^. Es bleibt letzten

Bndes eine "Weltanschauungsfrage, wie man die Erscheinungen

und Offenbarungen, deren der Presbyter Lukianos von Kaphar-

gamala teilhaftig geworden zu sein sich riihmte, und im Zu-

sammenhang damit die „Echtheit“ des von ihm gemachten

Eundes beurteilen wird. Dal^ jener Fund wirklich gemacht

wurde, kann einem Zwelfel nicht unterliegen. Um so be-

fremdlicher ist es allerdings, dal^ das alsbald durch den

Spanier Avitus von Bracara ins Lateinische iibersetzte Send-

schreiben, durch welches Lukianos der Ohristenheit iiber das

grojSe Ereignis seines Lebens Bericht erstattete, Orts- und

Personennamen aufweist, deren mindestens teilweise recht

barbarisch erscheinende Form auf den ersten Blick wenig

geeignet ist, das Vertrauen in die Zuverlassigkeit dieser

Quelle zu stutzen^

ITun sind wir leider wie fur den ganzen Auffindungs-

bericbt, so naturgemai^ auch speziell fur die Form der in ihm

erwabnten Eigennamen weit davon entfernt, das gesamte Uber-

lieferungsmaterial in kritischer Sichtung und Vorlage zu liber-

schauen. Fiir die lateinische Ubersetzung des Lukianos-

1 Ygl. auiJer dera Sendsclireiben des Lukianos noch Augustinus Serm.

818 § 1. 819 § 6 (P. L. XXXIX Sp. 1438. 1441) bezw. Trad, in Jo. 120

§ 4 (P. L, XXXV Sp. 1454) und das Schreiben des Severus von Maiorca

(aus dem J. 418) § 3 (P. L. XLI Sp. 823).

2 Sehr scharf auBert sicb in diesem Sinne H. Leclercq im Artikel

^,Mienne^% des Didionnaire d’ArcMologie chrMienne d de Liiurgie V Sp. 64 5 f.
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berichtes steben sick zunacbst die zuletzt bei Migne PL. XLI
iSp. 805—818 wiederbolten Drucke zweier Eezensionen gegen-

iiber, deren erste in einer wiederum abweicbenden Gestalt aucb

durcb den von Mombritius^ gebotenen Text vertreten wird^

Eine spatestens in der zweiten Halfte des secbsten Jabrbunderts

schon vorbanden gewesene syrisobe Ubersetzung liegt im

I. Bucbe der bistoriscben Kompilation des sogenannten Ps.-

Zacbarias Ebetor^ sowie selbstandig in einer Mebrzabl von

Handscbriften vor^ und ist nacb einer der letzteren durcb

P. Bedjan'^ und in den Ausgaben der ersteren® gedruckt. Dazu

gesellen sicb drei durcb A, Papadopulos-Kerameus’’' edierte

griecMscbe Stiicke: ein Maptupiov too dyiou TrpwTopdpxupo?

Sxscpdvou xai eupeai? xdiv Xeicj^dvcav ctuxou, worein ein Text des

Lukianosbriefes ebenso unvermitteltj als anscbeinend wesent-

licb unverandert eingearbeitet ist, ein bald anonym, bald

unter dem Namen des Papblagoniers Niketas oder des

Michael Psellos iiberlieferter Aoyoq eYxa){iiaaxix6c d[La ml laxo-

pLx6<; iiber die Verbringung der Stepbansgebeine nacb Kon-

stantinopel, der einleitend aucb iiber deren Auffindung in

Kapbargamala bericbtet, und das ’EY^togiov ei? x6v dytov 2x£-

cpavov x6v 7cp(Dxo}jidpxopa eines bandscbriftlicb als Biscbof von

Pbotike wie als Presbyter von Jerusalem bezeicbneten Flo-

rentios, bTocb unediert ist eine armeniscbe Ubersetzung des

Lukianossendscbreibens. Nur kiimmerlicbe Briichstiicke sind

von einer Ubertragung desselben in den cbristbch-palastinen-

siscben Dialekt ans Licbt getreten®.

1 Sanduarium II Fol. 271—272 v'*.

2 iiber die sonstigeii Drucke vgl. Bibliotheca hagiographica Latina II

S. 1136f. 3 Kap. 8.

* Gebucht in m einer GescJiicMe der syrischen Literatur mil Ausschlu^

der christlich-palastinensischen Texte. Bonn 1922 S. 264 Ak. 5.

5 Acta Martyrum et Sanctorum III S. 188—199.
6 J. B. N. Land, Anecdota Syriaca III S. 76—84 bezw. B. W. Brooks,

Historia ecclesiastica ZacJiariae rlietori vulgo adscriptu I (= Corpus Script.

Christian. Or. Scriptores Syri. Series Latin. Terms V) Baris 1919. S. 93— 103.
7 ^AvdXsKTa ^IegocroXvi/,LTcxyg I^Tu/volopcag. V. Betersburg 1898. S. 28—81.

8 Herausgegeben von B r. ScbultkeC, GhristlicJi-Paldstinensische Frag-
mente aus der Omajjaden-MoseJiee zu Damascus (= Ahliandlungen d. Kgl. Ges.

d. Wissenschaften zu Gottingen. Philol.-histor, EJasse. Neue Folge YIII Nr. B).

Berlin 1905. S. 102—107,
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Aber schon, was heute an Material zu Grebote stebt, lafit

wohl; so unbefriedigend es noch sein mag, bei naherem Hin-

seben mit Bestimmtbeit erkennen, dafi man durcb die von

Lukianos gemacbten Angaben von Orts- und Personennamen

sicb im Yertranen zu seinem Bericbte keineswegs erscbiittern

zu lassen braucbt. Scblecbtbin sicber stebt zunacbst gewifi

der Name des jiingeren Sobnes Gramaliels test, der mit dem
Yater die Bubestatte des Erzmartyrers teilt. In dem^'A^ipo?

der auf Lukianos zuriickgebenden Partie des „Martyriums^^

ist die Namensform der griecbiscben Urgestalt des Bericbtes

erbalten, in dem des syriscben Textes die zugrunde

liegende semitiscbe zutreffend wiedergewonnen. Das in der

lateiniscben Uberlieferung berrscbende Ahibas stellt demgegen-

iiber eine nur geringfugige Yerderbnis dar. Je eine merklicb

weitergebende liegt in einem ApeXpo6c des Aoyo? eYxa)|xiaaTix6!;

und der Einleitungspartie des „Martyriums“, bezw. einem

Ahibon des lateiniscben Textes bei Mombritius vor. Uber das

nur an einer bestimmten Stelle in der zweiten lateiniscben

Rezension auftretende Ahibael wird spater zu reden sein.

Yorlaufig zeigt dieser nocb verbaltnismai^ig giinstigste Pall

bereits, mit wie starken Entstellungen der urspriinglicben

Namensgestalten wir in den eiozelnen Texten zu recbnen

haben werden. Nicbt minder lebrreicb in diesem Sinne ist

es, wenn in dem Aoyos eyxwixiaaTixo? sogar der Name des

Lukianos selbst sicb eine Yerwandlung in AouxiXXiavoc bat

gefallen lassen miissen.

Wenden wir uns den Namen der Frau Gamaliels nnd

seines Sobnes zu. Im Aoyo? nicbt genannt, lauten sie im

„Martyrium“ ’'ESva bezw. ’EXsjxia?. Im syriscben Texte wird

als Name der Frau und der Name des Sobnes iiber-

baupt nicbt angegeben. Offenbar ist dabei Korruptel

aus reisolK' und naberbin der Name des Sobnes an die Stelle

des viebnebr wirklicb ausgefallenen der Frau getreten ge-

wesen. Statt des mitbin schon vom syriscben Ubersetzer

gelesenen’EXejxiac bietet nun aber die lateiniscbe Uberlieferung

Selemias. Scbon an und fiir sicb wird diese Yariante gewifi

sicb viel leicbter dabin erklaren lassen, dafi in der griecbi-
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schen Textesiiberlieferung durch Abfall des anlautenden Kon-

sonanten eine alte Verderbnis von CGASMIAC in eAGMIAC
eingetreten ist, als etwa dabin, dafi ihr selbst die weit un-

wahrscliemlicbere umgekebrte Korruptel von 6ASM IAC in

CSAGMIAC zugrnnde liegt. Zu volliger Evidenz erboben wird

vollends die Urspriinglicbkeit eines griecbiscben 2eXe(x{ac da-

dnrcb, dai2» darin offensicbtbcb die Wiedergabe eines

vorliegt, das als mannlicber Eigenname im AT. Jer. 37, 3.

Esr. 10, 39. Neb. 3, 20, 13, 3 erscbeint. Entsprecbend ist dann

aber ebenso zweifeUos in '"EBva das als Appellativuin in der

Bedeutung von „('Wol)lust“ Gren. 18, 12 anftretende zu

erkennen, wenn man beriicksicbtigt, dafi ein mit ibm syno-

nymes oder aramaiscb als allerdings aucb mann-

licber Eigenname im* AT. an den Stellen Esr. 10.30. IlObr.

12, 14 bezw. Neb. 12, 15 begegnet. Da aucb das als edesse-

niscber Eigenname neben palmyreniscbem und naba-

taiscbem bezw. sinaitiscbem aUbekannte aramaiscbe

Part. Pass, der Wurzel HU „lieben“ als wenigstens dem
miscbniscben und nacbmiscbniscben Hebraismus gelaufig ist,

steben wir mit den Namen der Eamibe Gamaliels also auf

durcbaus festem Boden nocb jiingerer bebraiscber Nomenklatur.

Ebenso entscbieden in aramaiscbe und zwar speziell in die

durcb die obristHcb-palastinensiscben Scbriftdenkmaler ver-

tretene Spbare der lokalen aramaiscben Mundart Palastinas

seben wir uns durcb die Angaben gefiibrt, die iiber den

Namen der genaueren Eundstatte der Eeste des Protomartyrs

gemacbt werden. Die Texte zeigen bier eine merkwiirdige

Verwirrung. Nur das griecbiscbe „Martyrium“ und die zweite

Eezension der lateiniscben tjbersetzung des Avitus bieten

eine zweimalige Ortsangabe. Scbon bei seiner ersten Er-

scbemung bezeicbnet bier Gamabel auf Befragen des Lukianos

den Ort, an welcbem dieser nacb seinen und den Gebeinen

seines Sobnes und des von ibm bestatteten ersten Blutzeugen

sucben soil. Die drei ruben ev to) IfjKj) AsXeya|3pid -^toi

AafiaiaXCa, Snep eaxl fie'&£p{X7]veu6|xevov tc6v tou 0eo5 dvBpaiv

1 Belege bei M. Lidzbarski, Handhuch der nordsemitischen Epi-
gra^Mk 1. Weimar 1§98 S. 369 f,
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'/jxoi Tu)v dvBpaYaduiv = in ^ossessione mea quae nunc

lingua syriaca dicitur Dela[n]gdbria sive Debathalia quod inter-

pretatur: Fossessio virorum Dei, sive iellatorum. Dazu gesellt

sich an entsprechender Stelle in den christlicli-palastinen-

sisclien Eruchstiicken die Angalbe: r<:tca

r^ciAr^:t ocrj.n rcf[w] pCiia .1 u^oouiaop

(auf meinem Felde, dem, das geheil^en wird syrisck d

prja (?), was verdolmetsckt wird: „der Manner Gottes“). Sckon

Her mui^ es im kochsten Grade anffallen, dai2> im Gegensatze

zu dem ckristlich-palastinensischen der griechische wie der

lateiniscke Text tatsacMicli einen doppelten Ortsnamen nennt

und dementsprechend auck zwei ofiFenkundig sick gegen-

seitig aussckliei^ende Dentungen mitteilt. Dazu kommt nun,

dafi abgeseken von der fiir diese spatere Stelle nickt er-

haltenen christlich-palastinenaiachen alle Eezenaionen bei

seiner dritten Brsckeinung dem Lukianos den Ort, an welckem

er zu graben kabe, bezeicknen lassen. Die Angabe lautet

diesmal im grieckiscken „Martyrium“: ev xo)

aupioxl AeXeyaPpid -JjToi AapiaTaXid dvSpdiv, -ijTQt xuiv AvBpa-

yakdiv,

im Aoy. eyxu)(xiaoTix6i; kiirzer: xbv xotcov 8v ol 26poi [xev AaXa-

yappadp, xaXouaiv, ‘^EXXdv Ss yXdioaa xouio to Ipfxvjvedei

0eo5,

in der ersten lateiniscken Bassung: loco, qui dicitur syra lingua

Debatalia, quod interpretatur in Graeco dvdgwv dyad'&v, quod

nos possumus dicere: Virorum fortium

in der zweiten fast gleicklautend: in loco, qui dicitur lingua

syriaca Debathalia, in graeco Andragathon, quod nos possumus

dicere: Viforum fortium,

endlick im Syriscken: rtlioixson -od

(Hss. r^r<al bezw. Klnrd) rs^axSkAoa.t (Hss. rdiaiw.)

(Hss. (an dem Orte, der gekeiiSen wird

I)eb(k)et(h) Gab(k)raja, was iibersetzt wird: „Feld der Helden“).

Im einzeluen liegt kier in dem Aoy. syxooiJnaaTLxdc eine,

mindestens teilweise durck Verlesung von A in A entstandene

Korruptel des „ syriscken “ Ortsnamens selbst und ein Defekt

der grieckiscken Deutung: 6eoo statt Osoo <dv8p(bv> vor. Im

Qriens Ohbistiantjs, Neue Serie XII. 10
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allgemeinen ist m beacMen, dafi in diesem Fall© mit Aus-

nahme des wieder die Zweizahl von Namen und Deutung

bietenden Martyriiims die Texte nur eine einzige Namensform

und Deutung bringen, indem sie in beiden Deziehungen nur

eine der beiden Doubletten aufweisen, dabei dann aber so

auseinandergeben, dal^ beziiglich des „syriscben“ Namens von

Hause aus der Acy* eyxa)(jitaaTtx6c mit dem Syrer gegen das

Lateiniscbe zusammenging, beziiglich der griechischen Deutung

dagegen ihm gegeniiber das Syrische und Lateiniscbe iiberein-

stimmen. Obne daJ& sie heute auf Grund des nocb unzu-

reicbenden Materials bereits ein Urteil iiber den naberen

Verlauf der Entwicklung wagen liefie. ist wobl folgendes zu

sagen. Wir baben im ganzen eine doppelte Form der Orts-

angab^ mit doppelter Deutung und wenigstens in zwei Text-

gestalten ancb eine zweimalige Ortsangabe. Das erklart sicb

am einfacbsten bei der Annabme, dal^ diese zweimalige An-

gabe das Urspriinglicbe ist und ebedem die eine E’amensform

und Deutung an der ersten, die andere an der zweiten Stelle

allein gestanden bat. Der Widersprucb der beiden Angaben

ware dann wobl dahin zu deuten, dab im ersten Falle der

— etwa aucb friihere — Name des einst von Gamabel be-

sessenen Praediums gegeben sein sollte, im zweiten der —
wobl erst in der Zeit des Lukianos gelaufige — Name des

speziellen auf jenem Praedium gelegenen Ortes der Bei-

setzung. In der Tat ist ja nur an der ersten Stelle u. zw.

in schlecbtbiniger Ubereinstimmung aller iiberbaupt scbon

bier eine Ortsangabe bietenden Texte von „meinem“ ^laplov,

„meiner“ jfossessio, „meinem“ Felde die Eede, und ebenso

taucbt tatsachlicb einmal, namlicb in der zweiten lateiniscben

Fassung, — allerdings gleicbfalls an der ersten SteUe — der

Vermerk auf, dab eine bestimmte Ortsbezeicbnung die —
sollte man docb wobl denken: im Gegensatze zu friiber nur

— „jetzt“ geltende sei. Den billigsten Versucb eines Aus-

gleiches des Widersprucbes wiirde es dann darstellen, die wider-

Bprecbenden Angaben — u. zw. von Hause aus an beiden Stellen

— als blobe Varianten einer einzelnen Angabe zu verbinden.

Verscbiedenartige Abkiirzungen einer solchen zweimaligen
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Doppelangabe komnten alsdann sowohl zu der ganzlichen

Unterdriickung an der ersten Stelle als auck zu einer falschen

Verbindung von Namen und Deutung fiihren, die an der

zweiten in einzelnen Texten notwendig angenommen werden

mni^ und folgerichtig aucb an der ersten in den cbristlich-

palastinensischen Brucbstiicken im Bereicbe der Moglich-

keit liegt.

Dies vorausgescbickt, macht es einen fiir die G-laubwiirdig-

keit der Angaben aufierst giinstigen Bindruck, dafi beide

Deutungen in einem maskulinen Genetivus Pluralis erfolgen

und tatsachlicb auch die ;,syrischen“ Namensformen mit dem
relativen .1 aramaiscber Genetivbezeicbnung beginnen und mit

dem auslautenden (aj)ja des christlicb-palastinensiscben Status

empbaticus des maskulinen Plurals scblieJSen. Als Konsonanten-

bild der einen Namensform ergibt sich dabei nack dem Grie-

ckiscken und Lateiniscken AXyppia = („der Manner"

wortlick: j,welcker den Mannem <gek6rt>"). Hiervon ware

das possessive A beim edesseniscken Syrer durck die Um-
sckreibung mit Aura (Haus der) ersetzt. In den ckristlick-

palastinensiscken Bruckstiicken lai^t die Liicke kinter .1 nack

Sckultkei^’ Angaben gerade fur zwei Buckstaben, das keifit

fiir Eaum. Es wiirde also nur, falls seine Lesung des a
wirklick zutrifft. dieses als eine Versckreibung fiir o gefafit

zu werden braucken, um auck kier auf denselben semitiscken

i^amen zu kommen, der wortgetreuer grieckisck gar nickt

wiedergegeben werden kbnnte, als durck das dvBpuiv ^loi dvBpa-

yadttiv der ersten Stelle des „Martyriums“, bezw. das daraus

verkiirzte bloJSe dvBpwv dyaduiv, das dem lateiniscken hellatorum

= virorum fortium und syriscken re'iaiXjt Helden) zu-

grunde liegt. Demgemafi mufi dann die Deutung 6eou dvSpdiv =
virorum Dei = K'aalpc's h»cdoi3\j (der Manner Gottes) auf

die andere Namensform bezogen werden und man mufi tat-

sacklick in den ckristlick-palastinensiscken Bruckstiicken, wie

im Aoy. ™ ersten und an der zweiten Stelle des

zweiten lateiniscken Textes eine falscke Yerbindung von

Name und Deutung erkennen. Als Konsonantenbestand des

entspreckendeu semitiscken Namensgebildes ergibt sick nack
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den lateinischen Texten AptXia, nach dem griecMsclien „Mar-

tjriiiiQ.“ A^iXia. Die Variante wird auf eine Minuskel-

verschreibung von (x fiir ^ znriickzufiiliren nnd entweder trotz

des von alien Texten vor dem t~Laute gebotenen a an die

Transkription eines rdiAcviKa.*i (der — mannlichen —
oder an diejenigen eines zu denken sein, fiir das sick

eine wesentlick gleiclie Bedeutung allenfalls durcli den neu-

liebraisclien Gebrauch von fiir „elielos leben"^ wabr-

scbeinlicli machen lieJSe. Im einen wie im anderen Dalle ware

0£oi5 dvoptov wieder eine wenigstens durckaus sinngemal?>e

Wiedergabe.

Man wird mit dem Eindruck solcker Ergebnisse an die

naturgemafi wicktigste Angabe iiber die Namensaufsckriften

kerantreten miissen, welcke die von Lukianos gefundenen

Ossuarien getragen batten. Sie waren, was von vornkerein

festzukalten ist, nack dem Zeugnis des zweiten lateiniscken

Textes einem tatsachlick oft genug auf dem Boden Palastinas

bei jiidiscken Ossuarien der kellenistisck-romiscken Zeit zu

beobacktenden Yerfakren gemafi, ,^hebraica quidem verha,

litteris autem graecis^^ semitisck in grieckiscker Transkription,

gewesen. Kejn Zweifel bestekt beziiglick der Namen PapaXiT^X

und ’'Apipo?. Ein statt des letzteren vom zweiten Lateiner

gebotenes Ahibael ist zwar, wie sick sofort zeigen wird, nickt

okne Interesse, aber dennock gewii^ sekundar. Die beiden

anderen lauten im „Martyrium“ XaXnqX und Nao6(x, beim

Syrer und yartcsxi und in der zweiten lateiniscken

Bezension Celiel und Nasoon. Dazu bemerkt der grieckiscke

Text: IpgYjveueTai 8e 6 XaXr/jX ex t^c, aupiaxixyjc Sieffotvoc xal

6 Nctoojx NixoSirjgo?, der syriscke: ^
Tor^cuuo ^cu3^fior<' Kl^icuao pdAsow (was aber iiber-

setzt wird aus der syriscken Spracke K(k)liail Stepkanos und
Nsbam Nikodemos), der lateiniscke: Interpretatio nominmn
autem est: Celiel Siephanus quidem dicitur, Nasoon vero Nicodemus,

Ahibael filius Gamalielis signijicat. Man wird sick ebenso-

wenig als bei dem dritten Gliede dieser Dentung des zweiten

Lateiners bei dem nickt weniger Sinnlosen als Singularen auf-

kalten, was kiei: der erste Lateiner bringt: Keayea Celiel, quod
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inter^pretatur Servus Dei et Dardan, quod interpretatur Nico~

demus. Das Bnkomion des Morentios berichtet nur von der

einen Aufscbrift: XaXeXei^X, 8 spfAYjvedetai Sxetpavo? und ver-

dient fiir seine erweiterte Dorm gewiiX aucb keine Beacbtung.

Der Aoy. lyxofAiaaTixo? scbweigt und ein cbristlich-palastmen-

sisches Druchstiick ist m der Stelle nicht vorbanden.

Wie das vereinzelte lateiniscbe Ahibael lebrt, bat sicb eine

Neigung geltend gemacbt, aucb andere Namen in ibren Aus-

lauten dem Gamaliel bezw. sonstiger bebraiscber tbeopborer

Nomenklatur mit anzugleicben. G-ebt man von dieser Tat-

sacbe aus, so wird man in gleicbem Sinne aucb die Tf]X-Endung

des mit Hxe^avo? gleicbgesetzten ITamens zu beurteilen baben.

Opfert man demgemafi ibr t] und gebt fiir den ersten Vokal

vom Lateiner aus, so ergibt sicb aber XeXCX, das beif>t das

in der Tat griecbiscbem Sxe^avo? entsprecbende (Kranz).

Scbwieriger liegen die Dinge bei dem als Equivalent von

NixoSTjiAoc gewerteten semitiscben Namen. Doch scbeint

wenigstens der Grand jener Bewertung aucb bier mit voller

Sicberbeit erkennbar zu werden. Der Syrer weist mit Sicberbeit

auf ein dreisilbiges Gebilde’ mit einem dem folgenden o un*

mittelbar vorangebenden a als zweitem Vokal, und aucb der

Lateiner scbeint mit seinem doppelten o die Erinnerung an ein

solcbes zu bewabren. Der Auslautm scbeint gegen sein n durcb

die Ubereinstimmung zwiscben „Martyrium“ und Syrer, a als

erster Vokal durcb diejenige zwiscben ibm und dem „Mar-

tyrium“ unbedingt gesicbert zu werden. Die tatsacHiche

Aufscbrift batte demnacb NACOAM gelautet. Wie sie wirk-

licb ins Semitiscbe zuriickzutranskribieren ware, mag nun

recbt zweifelbaft bleiben. Lukianos bezw. der „Hebraer“,

auf welcben dessen NixoBirjfjLoc-G-leicbung nacb seiner ausdriick-

lichen Angabe zuriickgebt, bat — soviel ist vollkommen klar

— in dem auslautenden AM jedenfalls DJ? (Volk) erblickt.

Das vorangebende NAOO scbeint er als Status constractus

eines Substantivums von der im cbristlicb-palastinensiscben

Aramaiscb fiir nomina agentis sebr baufigen Eorm qatdl auf

den Stamm zuriickgefiibrt zu baben, der fiir den Begriff

des Siegens der allgemein aramaiscbe ist.
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Wirklicli ratselhaft bleibt so vorerst nur der von Gamaliel

bei der ersten Erscbeinung genannte Name des Heimatsortes

seiner Frau, an den diese und sein alterer Sobn sicb zuriick-

gezogen batten. Nacb dem „Martyrmm“ lautet er Ra7ccipxTa[ATQ,

nacb der syriscben Uberlieferung nacb der latei-

niscben Capersimilia, wabrend im Aoy. lyxcofAiaoTixos die An-

gabe und ein cbristlicb-palastinensiscbes Brucbstiick zu der

Stelle iiberbaupt feblt. Die lateiniscbe Form ist mindestens

im allerbocbsten Grade verdacbtig, durcb den Namen des

Sobnes bestimmt zu sein, und dann wertlos. Zu ricbtiger

Beurteilung der beiden anderen konnte wobl nur auf Grund

beutiger lokaler Ortsnamen allenfalls zu gelangen sein. Dafi

aber aucb bier in der Uberlieferung irgendein ricbtiger Kern

stecken mufi, darf wobl im Hinblick auf den gesamten son-

stigen Befund mit aller Entscbiedenbeit ausgesprocben werden.

Nachsolirift: Erst nachdem die obigen Ausfiibrungen bereits gesefczt und
auf Seiten umgebrochen sind, -werden mir diejenigen E. Naus EOO. XI, S. 199—216,

zugS,nglicb, die siob mebrfacb mit ibnen beriibren. Nan bat in dem, was Leclercq

a. a. 0. wegwerfend als einen „essai dHnterpritation trap ingenieux^’’ bezeicbnet, der

es versuobe „d’int&rprUer cet hebreu par Vetymologic syriaque''^, bereits ein gut Teil

meiner Ergebnisse vorweggenommen. In derErklarung des ^oXvr^-Geliel und Naa6(x-

Nasoon gehen -wir zusammen. Vgl. S. 203 Ak. 3. Aucb daC im syriscben Text der

Name des alteren Sobnes fSlscblicb auf die Mutter iibertragen wurde, ist S. 207

Ak. 3 riobtig erkannt. Dagegen glaube icb es entscbieden ablebnen zu miissen,

wenn bier die vom Griechen und Syrer gebotene Form dieses Namens der in den
lateiniscben Texten auftretenden gegenuber als die urspriinglicbe gefailt und die

letztere darauf zuriickgefiihrt wird, daC das scbliefiende a eines 6 TtpioToroxoi; jxoo

uc falsobliob zum folgenden ’EXe}i.(a<; gezogen worden sei. Man darf niobt vergessen,

daC dieses Terseben scbon in der demAvitus vorgelegenen griecbiscben Handsobrift

Oder jenem selbst begegnet sein muCte! XJmgekebrt kbnnte immerbin durcb das

vorangebende und scbwerbob nacb Art von Nomina sacra abgekiirzt gewesene ui6<;

der von mir angenommene Ausfall des anlautenden 2 in dem ATlicb bezeugten
Eigennamen 2eXe}Ji(a<; — erleicbtert baben. Als docb erbeblicb glaubhafter

moobte icb aucb aufreoht erbalten meine Deutung der mit A-D anlautenden Orts-

namen gegenuber der S. 203 Ak. 3 vorgeschlagenen Deutung von Delagabra und
Dehatalia als (= collis virorum) bezw. Uls.^ (= bonorum invenum), die

pbonetisch wie syntaktisob nur die scbwersten Bedenken erweckt.



Die jalirliche Encharistia nacli clem Bildersturm.

Von

Dr. theol. Ant. Michel.^

Die „jalirliclie Danksagung" (eT-/]aio? e^j^apiatia) wurde

von Montfaucon in Bibliotheca Coisliniana (Paris 1715)

p. 96—102 aus Ms. Coisl gr. 34 saec. 12 als „ej)istola synodi

Nicaenae (787) ad s. Alexandrinomm ecclesiam“ (Ubertitel)^

entsprecliend der Handsclirift veroffentlicM, niclit aber des-

halb, „weil ein Werk der Synode gegen die Bilderfeinde niclit

vorliegt“.® Die Memoires de Trevoux v. J. 1716^ bekampfen

jedes Wort des Titels. Die nicaniscbe Synode werde durch

die feierlicben Akklamationen der B. auf Kaiser (und Patri-

arcben) vom 10. und 11. Jahrb. abgetan. Die Preisreden,

ausschliefilich fur Byzanz und die Patriarcben Antiocbiens

verbieten die Adresse „naGb Alexandrien“. XJberbaupt zeige

das Werk keine Briefforro. Autor der „Homilie“ musse viel-

mebr ein „Patriarcb“ sein, weil fiir diesen nicbt gebetet

werde, und zwar Kerullarios, wie ein genauer Blick auf die

Herrscberreiben und die Lorbeeren fur Pbotios ergeben.

Naberbin sei der G-eburtstag des Stiickes das Pest der Ortbo-

doxie (1. Pastensonntag) 1044. Aber scbon eine kurze Probe

ergibt, dafi es sicb bier weder um einen eigentbcben Brief

nocb um eine Homilie, • sondern nur um ein liturgiscbes

Stiick bandeln kann. Eine Art Segens- und Plucblitanei

liegt vor uns mit Sentenzen, Grruppen und Hamen von Bilder-

1 E == Eucharistia, Text bei Migne PCr 120 col. 723—736 (Nacbdruck).

= Nicaenum secundum (787) bei Mansi XIH.
8 = 2, Enionssynode 995/6 betr. den Tetragamiestreit bei Mansi

XVni. L 341/2.

H = Jos. Hergenrotber, Photius III., Regensburg 1869.

• 2 Ms. gr. 34 fol. 35 V. (Mansi XIII. 809—20) :
JtciotoXt)

fjLEYiXTji; xai olxoufAsvixTjc NtxaCqt cuvoSou Tcpo? tvjv ’ AXe$ttv8p{vfi>v aYiojTaTrjv

IxxXTjcrJav. Der hierber geborige Brief wurde wobl im Ms. nicbt abgescbrieben.

3 so falscblicb E, Fraefatio. < p. 40 sq. Nacbdr. B. 722 Notitia.
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freunclen — ocler -feinden, deneii jeweils „ewiges Andenken“

Oder der „Baiinfluc]i“ entgegenliallt (aicovia "iq dvddsga).

Das Werk begimit niit der ^wirkliclien^^ Aufsckrift:

jjGottgescliuldete jakrlicke Danksagung an dem Tage, an dem

wir von der Kirche Grottes Besitz ergriffen haben (Encanien),

zugleicli ICnndgabe der elirwiirdigen Dogmen und Umsturz

der Grottlosigkeiten der Bos]ieit“,\ Kirckweibtag feiern die

Inseln (Js. 42, 12) der Heiden in der Neulieit des Lebens

(2. Oor. 5, 17). Bei den Encanien in Jerusalem (Job. 10,22)

sei aucb ein geistlicber Winter*, Aufruhr der Juden, gewesen.

Aber aucb bierzulande bauste ein Winter mit scblimmster

Barbarei.^ Docb der Priibling ist wieder erbliibt, die Glau-

bigen zur Danksagung (Ps. 53,17) versammelnd. Denn der

Herr bat wundertatig den Titanenstolz der Bilderfeinde auf

das Pleben der Seinen bin (Ps. 88, 51) verwirrt. Ibm geboren

sie ja, die Bluterlosten, die durcb Bilder den gdttlicben Heils-

plan erkennen wie aucb durcb das Hreuz, von dem der

Leidensmut zu den Aposteln und Martyrern binabstieg. Der

Scbmacb bat sicb also der Herr erinnert und zwar aus eigenem

Erbarmen wie auf das Eleben seiner Mutter und der Heiligen

bin, die im Bilde mit Scbmacb gleicb ibm bedeckt wurden,

wie sie mitgebtten batten im Eleiscbe. Einmal scbon fiibrte

der Herr nach „vieljabrigem“ Bildersturm deii from-

'

men Sinn zuriick, eben jetzt aber nacb fast 30 Jabren
der Triibsal gewabrte er neuerdings den Unwiirdigen
Erlosung und das alles Heil bringende Pest. (In den

Bildern scbaut man ja die Leiden, die Obristus erduldet,

Kreuz, Grab, Martyrerkampfe.j Das also ist der Preistag,

der Gottes Grdfie und Sieg verkiindet (Ps. 76, 14). Die

Leiden und Kampfe der Bilderfreunde wird weiter das miind-

licbe und scbriftlicbe Wort nocb ausfiibrlicber verkiinden®,

^ E. col. 723: iTCOipeiXof^evr) Tcpoc ^eov eu^^apicrtta, xad’ tpi'e-

pav iTcsXapofiEv too deou IxxXvjai'av aov aTioSel^ei suaepeia? doyixiru)'^ xal xaxa-
axpocpi) Tuiv Z7ji xaxfac SuaaepTjfxaTcuv ... Toiv lyxatvitov t^v tfJ^ipav lopxSCofjtsv.

* 1. c. yeyo'^e yap 81), yeyov^ xal xa9-’ ou xu^iov, aXXa xtp

5vxi x^(;' ixe.ydXrj<i xaxla; Ix^jetov xijv (bp-oxrjxa. (Bildersturm).
3 E. col. 727 B.: xa 8e ye xata xuiv elxovojra^ouvxujv otSXa xs xal iraXaC-

afAaxct, Ixspo; 6 Xiyo; xal XoyoYpa^fa 8i£$toSixtBx£pa SifjXtuffet. An ein spezi-
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jetzt abei*, in der Eube, die dem Durchzng zum bimm-
liscbeii Jerusalem folgte, sollen nacb Moses Beispiel, ja

nacb Gottes Befebl wie auf einer Eiesensteinsaule den Herzen

der Briider die Segnungen fiir die Gesetzestreuen und die

Elucbworte eingemeifielt werden, mit denen die Ubertreter

sicb selbst gescblagen baben. Hun wird jede der vielfacben

5,ge8etzestreuen“ Gruppen mit ibrer Sentenz aufgefiibrt und

mit dem feierlicben Zuruf (xoivij] 'rcavre?) „ewiges Andenken“

ausgezeicbnet. Sie bekennen ja aucb „im Bilde die Ankunft

des Wortes im Fleiscbe“ und unterscbeiden „bei der Einbeit

der Person die Yerscbiedenbeit in der Substanz; das Ge-

scbaffene und Ungescbaffene, das Sicbtbare und. Unsicbtbare,

das Umscbriebene und Nicbtumscbriebene“ (Voraussetzung

der Bilder Obristi). Sie lebren „den Hutzen der Bilder, welcbe

die Wabrbeit bekraftigen, die Augen der Sebenden beiligen

und ibren Geist auf Gott ricbten“. Hacb ibrem Bekenntnis

jjbildeten Stab und Tafeln, Arcbe und Handelaber die beiligste

Jungfrau vor“, die in ibrer unversebrten Eeinbeit mit Eecbt

als Jungfrau dargestellt werde. Sie griinden die Bilder aucb

auf die propbetiscben Visionen und wissen den „obne Bild“

im Gesetze (Deut. 4, 15) von dem Sicbtbaren der Gnade

(1. Job. 1,2) wobl zu unterscbeiden. Gemafi den Tatsacben

aus dem propbetiscben und apostoliscben Leben und der

Lebre der Vater werde Obristus aucb im Bilde gepredigt.

Als Gott werde er angebetet, die Heiligen aber wurden als

seine Diener verebrt.

Dann folgen die Hamen einzelner bervoiTagender Kampfer

und die Akklamationen fiir die toten und gegenwartigen

Herrscber, Preis und Bann bunt durcbeinander gemiscbt. Die

abstoi^ende und auffiillende Arbeit der Jabrbunderte ist in

diesem Geroll recbt fiiblbar. Germanos, Ignatios, Pbotios

soli gelten ewiges Andenken, alien Heuerungen aber gegen

elles "Werk ist Her kaum gedacht, am wenigsten an Kerullarios, vielleicht

aber an Pestgedanken fiir den Sonntag der Orthodoxie, wie sie spater z. B.

vom Patr. Pbilotheos u. a. iiberliefert sind. vgl. Gretser Jac, in Godinum

c. 14. (Op. omnia'XY. Eatisbonae 1741. 152 Allatius, de dominicis c. 24

de consensu 1648. col. 1432). Anders Krumbacher, Gescb. d. byz. Lit.2

82 n. 6. (Kerull.)
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die Mrcbliclie Tradition, vor allem aber dem ikonoklastiscben

Konziliabulum (754) das Anatbem „Den Herrschern viele

Jabre! Ibre Herrscbaft wolle &ott bewabren und befrieden!

Ber bimmlisebe Konig wolle scbiitzen die irdiscben!“

jjWie diese Segnungen der Vater von ibnen iiber-

geben au£ uns ibre Kinder, die ibrem frommen Sinne

nacbeifern, so aucb ibre Bliicbe “ Flucb iiber jene, welcbe

selbst sicb darunter bracbten, welcbe den gbttlicben Heils-

plan im Bilde nicbt erblicken und den Unendlicben im Bilde

nicbt dargestellt wissen wolleii, die propbetiscbe Bilder zu-

geben, aber die Bildmalerei (Ikonograpbie) nicbt, die in der

Haresie der Ikonomacben verbleiben und „weder auf die Br-

mabnungen und den Vortrag des (der) Patriarcben nocb

auf die eimniitige Stimme der Kircbe auf dem ganzen Erden-

rund“ boren wollen. Sie laden auf sicb das Los der Juden

und Heiden. (Denn an ibren unablassigen Scbmabungen gegen

das Urbild nebmen aucb diese ted durcb das Abbild.) Diesen

also, die verstockt in ibrem Irrtum festbalten und sicb von

der allgemeinen Kirche trennten, das Anatbem! Es folgen

Bannspriicbe iiber einzelne Haretiker und die ebrende

Kommemoration antiocbeniscber Patriarcben. BenScbluii

bildet das Eleben zu Gott, es mbcbten die Glaubigen durcb

das Wort der beldenbaften Bilderverteidiger wie durcb ibre

Kampfe bis zum Tode unterricbtet, gefestigt und zur Nacb-

folge bingerissen werden — durcb die Gnade des Erzpriesters

Obristus, des wabren Gottes. Amen. Um die Werdezeit

dieses Wecbselgebetes zu bestimmen, konnte man zunacbst

von den Laudes imperatorum ausgeben (III). Kaiserin Zoe

(-j- 1050) wird als „frommste und dreimal selige‘“ mit „ewigem

Gedenken“ bereits unter den Toten erwabnt. Wiirde sie nocb

leben, stiinde ibr Kame am Anfange des Absatzes bei den

lebenden Herrscbern, fiir die im Plural gebetet wird.^ Diese

sind Konstantin IX Monomacbos und Theodora, seine Mit-

1 E. 732. P.: Ztu^4 e63ep£ffxdTTf5(; AJ>70UffTy)c xal xptafxaxapiaTou,

aloisia ii

2 E. 731. 732 P..* TcolXa xa, Itk) xuiv paaiXeiov* 6 Seoi; to xpAxoi;

a^Tuiv' 6 deoc to xpdroc ahrCis elpirjvsuosi. Oupdvie ^aaiXeu, roue intYeiom (j56X$aov.
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regentin, Zoes Schwester (-j* 1055). Damit ’wiirden sicli die

Akklamationen au£ die Zeit nack 1050 bis zum Tode des

Monomacbos ([* Nov. 1054) bestimmen.^ Die Reibe dei’ anti-

ocbeniscben verstorbenen Patriarcben (IV) steckt die Grenzen

noch enger. Ibr letzter ist Basileios (f nm Juli 1052).^

Somit ware das liturgiscbe Stiick fiir den 1. Pastensonntag

(Einleit.) 1053 oder 1054 verfaM.

Und dock steben gegen Eerullarios als Autor scbwere

Bedenken. Das Stiick ist wobl von einem Patriarcben, weil

fiir einen solchen nicbt gebetet mid auf die „patriarcbiscbe“

Mabnung bingewiesen wird, Kerullarios scbreibt aber einen

ganz anderen Stil.^ Sodann ware es nnverstandlicb, Mitfce

des 11. Jabrbunderts eine so grofie Aktion mit Hilfe des

Volkes unter Aufwand ganzlicb unbekannter Namen erst

einzuleiten, als der Peind scbon tot und vergessen war. Hat
aucb Kerullarios durcb seinen einundzwanzigsten Vorwurf,

mancbe Lateiner verebrten die Bilder nicbt, den Protest des

Petrus von Antiocbien herausgefordert^, so bebauptet die

Eucharistia dagegen „den Zusammenklang aller Rircben auf

dem ganzen Erdenrund“.® Keine Handscbrift nennt den Namen
dieses Patriarcben. Yor allem aber wurden die Akklamationen

stets modifiziert, wie es der Elufi der Zeiten erforderte. Ein

interessantes Beispiel bietet eine Miincbener-Handscbrift, die

in den Landes der zweiten Unionssynode 995/6 die Namen
der Kaiser und Patriarcben bis Zoe, Michael IV. und Alexios

(1034—41) enthalt. Am Rande werden dieselben nocb bis

Alexios Komnenos und Nikolaos Grammatikos
(-J* 1111) bin-

^ Die Berechntmg der Mem. Trev. 1. c. auf 1043 uimmt Zoe irrig

noch als lebend an und muJi scbon desbalb daneben geben.
2 E. 736 B.: t <^7^® xpia; i868acfsv . . altovla ^ Letr. Antioch,

ad Dominicum Qradensem c 26 bei Will, Acta et scripta, quae de controversiis

. , saec. XI extant. Lipsiae 1861. 228. P. Grams, Series episc. 1873. 433.
3 IV. col. 734: jATQTe xaii Tuaxp tap “/ix at; Trapatveasat xal elcnf)7t'2e®i

pL^TS tij} aupL^tovlq: Ttov dvi irdaav ttjv oIxou|xev7]V IxxXifjatdiv (axouooaiv).

Vgl. epistolae bei Will 1. c. u. das Werk: tb; iroXu to rcX^do; ttj; ^pYjari-

TTQTOi; in Wiener-Hs 247. Dambeccius Y 125. 265. Nessel 306 n. 23

*fol. 64 p. 2 8q[.

ep. spec, ad Petr. o. 14 (Will 183. 4): nv'e; os a^ruiv o&8e xd; d'/fa;

sixova; (ave](ovxai Tcpoaxoveiv). Pefr. (td Gerul. c. 20 (1. c. 201. 25 sq.):

Hinweis auf Hadrian u. die 7, Syn. H. HI 770. 776.



166 Michel

zugefiigt/ Man darf also nicht von den Endgliedern oder

iiberhaupt von spatei^en Namen, sondern Eoclistens vom
Grundstock der Akklamationen ausgehen. Dieser ist

hier vielfack identiscli, wie sclion Montfaucon sail, mit dem
der genannten Synode vom Jalire 995/6 betreffend deii

Tetragamiestreit.® Pie damals lebenden Herrsclier Basileios

nnd Konstantinos, denen „viele Jabre“ erbet.en werden, er-

scbeinen lediglick in der E. bei denen, „welGbe die bimm-
lische Herrscbaft mit der irdisclien vertauscbt baben“.® Die

„frommBten Auguste“ (auch. Theodora) sind beiderseits im
„ewigen Andenken“. (Bei der Synode des Tetragamiestreites

findet sie aber in anderen Erauengestalten, Eudokia, Theo-

phano, Helene Gesellschaffc.)* Die Patriarclienliste der Synode

fal^t die Patriarchen der Eucharistia nacli den Kaisern, die

abgesehen von Photios vollstandig aufgezahlt sind, mit den

erlauchten Vorkampfern vor den Kaisern in eine einzige

Liste zusammen: „Den gefeierten und seligen Patriarchen

Germanos, Tarasios, Kikephoros nnd Methodios ewiges An-
denkenl Den orthodoxen Patriarchen Ignatios, Photios,
Stephanos, Antonios, Kikephoros, Euthymios, Stephanos

(E. Tryphon), Theophylaktos, Polyeuktos und Antonios ewiges

Andenken!“® Es ist nicht ohne Bedeutung, daB die Eucha-
ristia keinen byzantinischen Patriarchen mehr nach Sisinnios

(•j" 996) anfiigt.® In beiden Stiickeh wird „alles, was gegen
die heihgen Patriarchen Tarasios, Nikephoros, Methodios,

Ignatios und Photios geschrieben und gesagt worden ist,

verflucht“, eiu Text, der fiir 995 durch mehrere Handschriften
und den lAher synodalis verbiirgt ist. Dieser Eluch aber hatte,

soweit die ersten drei Patriarchen in Frage kamen, „Ende
des 10. Jahrhunderts fast gar keine praktische Bedeutung
mehr“ und mui2> deshalb anderswoher, aus der Eucharistia, mit

* God. Monac. 380 p. 40 saec. 14. H. Ill 726 A 96.
2 H. m 725/6.
9 S. 841 D.: TCoXXct bis EiiSoxJac excl. = E. 732 E.: TuoXXot bis Za>^c

excl. Nikepboros (H. Ill 726 A. 93 vermifit) steht S, 1. c. wie bei E.
Sq. Euooxtai; bis I ep}i.avo5 excl. = E. bis repp-avou excl. H. 1. c.

® Sq. S. Fepixavou bis auavra excl, = E. Fepp,. bis aSxai excl.
® Ansatz: NixoXaou xal Ztcivviou, in der 2. einfacben Liste nacb den

Kaisern, in der aber Photios feblt. Lie feierlicbe Liste reicbt bis Nicolaus.
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den librigen Anhangseln eingewandert seind „Alles, was gegen

die kircMiche ITberlieferung sowie die Lelire und Anordnung
der heiligen und ehrwiirdigen Yater geneuert und vollbracbt

worden ist oder spater gescbeben wird, sei verfluclit!^^ Dieser

letztere gemeinsame Satz wird zwar mebrfach als Kanon der

„Unionssynode“, der „letzten von allen“ (Kerullarios) zitiert®,

entspricbt aber durcbaus in seiner Form und seinem Aufbau
dem vorausgebenden mit den grol^en Patriarcben des Bilder-

streites, wird desbalb aucb mit ibm kopiert und nur synodal

abgestempelt worden sein. Die beiderseitige Anleihe fiir den

Eabmen der Akklamationen bei der siebenten allgemeinen

Synode, auf die wir spater zuriickkommen^, ’ findet ibre leicb-

teste Erklarung, wenn er iiber die „Eucbaristia fiir die

siebente Synode “ als Briicke zur Unionssynode beriiberkam.

Yiel wichtiger als dies Ergebnis, das unser Stuck dock

in eine weit bobere Zeit binaufriickt, ist eine bestimmte

Zeitangabe, die unlosbar mit dem eigentlicben Text (I) ver-

flocbten ist. „Einmal scbon babe der Herr, naobdem im

langen Kreislaufe die beiligen Bilder veracbtet gewesen,

(726—787) den frommen Sinn zu sioli znruokgefuhrt, eben

jetzt aber babe er zum zweitenmal, nacb fast 30 Jabren

der Bedrangnis den Unwiirdigen Befreiung von der Triibsal

und das alles Heil bringende Fest gewabrt.“® Diese letztere

Angabe beziebt sicb auf den Wiederbeginn des Kampfes

unter Leo dem Armenier (813) und sein Ende durcb eine

Synode unter Theodora
, (842). Am ersten Fastensonntag

Wurde ein feierlicber Crottesdienst abgebalten, um fur die

Eestauration des siebenten allgemeinen Konzils und der Ortbo-

1 H. Ill 726 A. 94: ret XaXYjfl'evxa xal (^) Ypa^svta xari ’I^va-

rloti xal ^toTi'oo xtov (iyifOTaTcov Trarptap^fuiv, avi^epta.

2 Sq. S.: ocTcavTix bis avdldeiia 344 Z. 2 = E. 732 A. bis E66u|jl(ou

excl. Vgl. Toti; toXfJtwai 344 Z, 7 mit xoi; xoXpiuiai 0. Abs. 3.

3 Ms. Vindoh. eit. 860 fol. 73 Ende: fj x^c crov6Soo x?)(; itaauiv xfiiv crov68(i>v

uffxlpa?’ otTtavxa x. x. X. Syntagma des Pbotios tit. I o. 2 (Migne P(? 104. 454).

Vgl. Anm. 4 Seite 158. Anders sind die Landes bei Mansi XVllI
511. H. II 514.

5 E. 726. D.: vuvi Ss, ^Trep laxl osuxspov, piixpou ptexa xpiaxov-
xaepi8a xaxojffeto:; xaxiQpxicraxo . . xtjv aivxXXayrjv . , dTroXuxptoaiv . . xYji;

5uc-efieia<; xijv dvaxi^pu$tv . . xijv TCivxa fipooaav ijfiTy vet atovfjpia iopxi^v . .

xauxyjv arjptepov xrjN Trav^yupiv iopxdCopLsv.
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doxie zu danken. Die im Text erwalinte ist das

nacli SyHodalbesclilufi jahrlich. zu feiernde Fest, das bald als

„Triuinplitag iiber alle Haresieii“ begangeu wurde.^ Auf die

friilie Jahreszeit (damals 19. Februar) zielt der „eisige Winter"

(I) bin. Novi driickt meist nur die unmittelbare Gegen-
wart aus. »Von den Vatern" sind aucb „die Segens-

worte auf die Sobne iibergegangen wie aucb ibre

Fliicbe".® Damit ist aucb der Grundstock der Litanei in die

Tage der Vater binaufgeriickt. Seitdem relit dies Hturgiscbe

Stiick durcb die Jabrbunderte, Veraltetes und Mifiliebiges (z.B.

von byzantiniscben Haretikern) ablassend, Neues ansetzend, bis

wir es endHcb unter Alexios Komnenos stellen kbnnen.

Unter der langen Regierungszeit dieses kircblicb sebr

interessierten Kaisers (1081—1118) batte der Metropolit Leo
von Obalkedon durcb ein Schreiben nacb Adrianopel Verdacbt

als Ikonoklast erregt. Desbalb versammelte der Kaiser eine

Synode in den Blacbernen und „es wurde vorgelesen von

dem Synodicon, das auf dem Ambo am Sonntag der Ortbo-

doxie vorgelesen wbd, -was iiber die Verebrung der bl. Bilder

erklarfc wurde" (Definitio Nic. JJ.).* Sodann wurde vorgelesen

Kapitel 2 „aus dem zweiten Synodicon der Brinnerung
und Danksagung, das vorgelesen zu werden pflegt

gleicbfalls vom Ambo aus"®: „Wie die Propbeten ge-

scbaut, die Apostel gelebrt, die Kircbe iiberkommen ... so

glauben wir, so reden wir, so verkiinden wir Cbristus, unseren

wabren Gott und seine Heibgen . . in Reden, Scbriffcen . .

1 E. 726. D.: vovt 3e, cfiuep iaxi Seorepov, (Aixpou [xeroc tptaxov-
raspioa xaxtixretoi; xaTTrjpTiaaxo .. ttjv ^TcaXXoYtv .. iuoXuTpwaiv ..

xrjv &vaxi^pu$iv . . xrjv iravxa cpepouaav ifjfxiv xot awxi^pta lopx^v . .

xauxYiv orjjXEpov xy)’^ k awifj y op i'll eopxa^oixev.

2 Ef. I 295 Mansi XIY 787, Theoph. Contin. lY, 3—6. LibelL synod.
n. 147. Genes. 1. lY p. 82. Allatins, de dominicis 1. c.

3 E. 732. Ende: auxai a»; eiXo^Cai Ttaxipwv a&xoiv sic ’fjixSt; too;
ulouc CrjXouvxac auxcuM t7]V eiaipetav oiapaCvoucriv, (I)aaiix(i)c Se xal al dpal.

* Acfa synodi Constantin, suh Alexio Gomneno. Montfaucon 1. c.

p. 109 (vgl. p. 87) Migne 127. 980: B~D: dveyvtbfffl^Y] dito xou ire

S.p.po)Noc xaxa xyjv xopiax7)V x^c dpOooo^tac dvaYivcuoxopevou auvoSixou x^C
ep8o[iT]C duvoSou t i^Epl tuiv ayito'i elxovwv npoaxovT^aetoc ^rjaic : 6pt-

iiop-e'gou o6v axpipdif (= Mansi XIII 377 D.—380 A.).

5 1. c. 981. 0.: xecpdXeiov Sxepov ix xou uuvoStxou xou osuxspou xije

dvapvrjoetDc xal eu^^aptaxiac Tou dvaYivtoaxo jxevoi> ifxoltofl iit
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Bildwerken . . ilin als G-ott mid Herrn . . diese aber wegen

des gemeinsamen Herrn als seine Briider/ Die Synode zitiert

bier genau, wie scbon Montfaucon sab, einen Abscbnitt aus

nnserer Eucbaristia (II Ende)/ Unser Stiick wurde also von

alters her als to auvoSixdv t6 ^eutepov t^c dvapT^aeox; xat

£6x<xpiaTia<; bezeicbnet. Somit weisen aucb Titel und Inbalt

auf die zweite Bilder-„Synode“ vom Jabre 843 bin.

Die „Anamnese“ aber umfafit die „Kundgabe“ der recbten

Dogmen (Aufscbrift I), weil ibr viele Stellen aus der Definition

der siebenten allgemeinen Synode, dem „ersten Synodicum“,

eingeflocbten sind. Beide Synodica kiinden „Elucb dem

Synedrium, das gegen die bl. Bilder tobte“.^ „Diejenigen,

welcbe die Worte der bl. Scbrift gegen die Idole anf die zu

verebrenden Bilder anwenden^'^ trifft ebenso das Anatbem

wie jene, „welcbe wissentlicb Gemeinscbaft balten mit solcben,

welcbe die Bilder verhbbnen^.* Ausgescblossen werden die,

„welcbe sagen, dafi aufier Obristus, unserm Gott, ein anderer

uns errettete vor der Verirrung der Idole“, aucb jene, „welche

zu bebaupten wagen, dafi die katboliscbe Kircbe einmal Idole

angenommen babe“.® Ebenso klingen die Akklamationen
der ,Eucbaristia an die der Synode v. 787 an: „Viele Jabre

den Herrscbern! Gott wolle bewabren ihre Herrscbaft. Himm-
liscber Konig, bescbiitze die auf Erden!“® Hocbmals greifen

beide Synodica zum Banne gegen den, „der Obzdstus als um-

scbrieben der Menscbbeit nacb nicbt bekennt“^ und nament-

licb gegen „Anastasios, ETonstantin und Niketas“. Dabei ist

beacbtenswert, dafi die Eucbaristia „ibre Nacbfolge auf dem

1 E. 729 0.—D. = Migne 127. .981 D. Die Anleihe wurde schon

von Montfaucon 1. c. p. 86 fol. 37 beobachtet.

2 E. 732. C. : no aoveSpltii bis <ppoa$a[xev<}) = N. (Actio VII) 400 A a

= N (Actio vni) 416. 0.

3 E. 1. c. Tolf; IxXaixpivooat bis elxova; = N. (VII) 397. D. = N. (VIII)

416 B.
4 E. sq. 732 0.: toTc xowcovoStn bis elxovac; = N. 398 E. (nur latine).

5 E. sq.: Toic Xiyooai bis SeSI^Oai == N. 397 E, = N. 416 B.
6 E. 732 D. (obenS.154 A. 2) = N.46oB.=]!7. 416E. Vgl. A. Michel,

Humbert und Kerullarios, Quellen und Forschungen a. d. Gebiete der Ge-

schichte XXL Paderborn 1924. 1—42.
7 E. 733 A. . . uepbpaTttov . . =? N. 400 C. = 416 D.
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Thron. zu KonstantinopeF ausgemerzt liat,"^ Dem Anathem

iiber „alle Haretiker“ scHiefit sicli endlich beiderseits das

Gebet fiir alle Glaubigen an“, „sie mocbten wiirdig gemacht

werden durcb die Erbarmungen und die Gnade des ersten

mid groi^en Hohenpriesters Obristus unseres Gottes, durcb

die Fxirbitte unserer unversebrten Herrin, der bl. Gottes-

gebarerin und aller Heiligen. Amen.“^

Trotz dieser dogmatiscben „Anamnese“ tragt aber miser

Stuck als „Eucbaristia“ docb einen vornebmlicb liturgiscben

Obarakter. Mit Patriarch, Ederus, Monchen und viel Yolk

geleitete der Kaiser inmitten seiner Familie, seines glanzenden

Hofes und des Senates, prachtige Kerzen tragend, in prunken-

der Festprozession die hi. Bilder, das Evangelium, Kreuz und
Fabnen bis zum Palasttore (Ktenarien). Kyrie-eleison-Rufe

verwandelten sicb beim Riickweg nacb der bl. Sophia, wo
die Liturgie festlich begangen werden sollte, in ballende

Jubelgesange,^ Web- und Freudenstimmen tonen nament-

licb aus dem Anfang unseres Stiickes (I). Das war ein

doppelter, feierlicber Kircbgang des Kaisers. „Am Sonntag

der Ortbodoxie ziebt der Kaiser nacb der bl. Sopbia“, be-

merkt deshalb Kodinos®, „und wenn das Synodikon vor-

gelesen wird, stebt er, wenn aber die feierlicbe Huldigung

‘ E. 736 A. «= N. 400 B. = N. 416 G. Die Abkiirzuiig der Euch.
wird durch N. klar: KtovcTavxtvw (nicht KcuvatavTivouTriiXecix;) . . . toT(; xaxi
StaSo^r]'^ x(}) il^povco K.eco^ Trpoeopeuaaaiv (o; veep ’Ape((p . . dvadepLa.

2 E. 736 B. : oXoic xoit; aipexixoti;, dvdde|xa = N. 397 E. = N. 400 A.
= N 416 B.

3 E. 736 D. : dcttoile^TQjiev bis irdvTtov xuiv deyteov = N. 400 D. (Schlufl).

Kerullarios gebrancht fast immer iroifti^v fur Christus, nicht dpvispsu;. Ms.
Yindoh. 306 (vgl. S 4 A 5.)

* SiaXa|xj3dvoo(ja Ttepl xwv dy^eov xai creTcxaiv elxdvtov x. o'rco)?

X. TQV aWav irapeXaPe xijv 6pOoSoS{av exiTjoi'toi; xeXeTv . . -fj dtyi'a Oeou exxXrjata

bei Eranc. Combefis, Hist. haer. monothelitarum. Parisiis 1648. 738. D.
Typicum Sabbae c. 42 (32 ?) bei Leo Allatius, He dominids et hebdoma-
dibus Graecorum (iin Anhang v. de consensu) c. 14. 15. 1432— 1437.

3 Codinus bei All. 1. c. c. 15: airep^exai el^ x^v deytav sotpiav xal xaxot

T^v xoptaxYjv x^'c ^pOoSo^t'ai; xal oxe fiev avayivibaxsxai x6 auvoSixov
{jxaxai. x^c eo^7]ji.{a; 5e XsyojxevTQij xdOifjxai Opdvoo auxou. Gregoras
1. VIII: XTjpuxxexat oruxoalct xtov 6piOo66$a)v ^ PacriXetov
6{Xou xai raxpiap^dSv. Typicum: d7cepx6fJi.eda £v xoTutp (ipiorpLevep, oiroc

Set dvayivtbaxetv xb aovoStxbv xal jxexa xb xeXo; iroXu^povtiiojJi.ev xoui;
paaiXelc xal xbv Trpoeaxwxa. Typ. Sabbae c. 42 Gretser 1. c. XV 152.
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gesprochen wird, sitzt er auf seinem Throne“. Dabei wird

nacb Grregoras „6ffentlich verkiindet das Andenkeii (Mneme)
der ortbodoxeii Kaiser zugleicbmit dem der Patriarcben“.

Sclioii die Ausdriicke erinnern an die Akklamationeri, „Scbliel5-

licb wiiiischen wir den Kaisern (Kaiserpaar) viele Jahre
sowie dem Yorsteber“ (Typikon).

So ergibt sick die bobe Wabrscbeinlicbkeit, daU
unser Stiick in der Hauptsacbe von einem byz. Patri-

arcben (Metbodios?) im Anscblufi an die zweite Bilder-

synode (8’43) zum litnrgiscben Grebraucb fiir das Ortbo-

doxiefest (erstmals 19. 2. 843) mit Hilfe der Akten der

ersten Synode (787) abgefaiJt und im Laufe der Jabr-

bunderte nacb Bedarf verandert wurde.^ EbrcbengescbicbtHcb

bemerkenswert ist die zweimalige Akklamation fiir Pbotios,

wabrend er in der einfacberen Patriarcbenliste (nacb den

Kaisern) feblt.^ Man darf bier mit den M6moires de Trevoux

nicbt gleicb an die Arbeit des Keruliarios denken. Aucb

die zweite Unionssynode (995) akklamierte ibn ebenso. Das

Wiedererwacben des nationalen und scbismatiscben G-eistes

gebt eben zuriick auf den politiscben Hader mit den Ottonen

um den Besitz Altroms. Den boben Einflufi (Basdius II)

der Politik auf die kirchlicbe Anaphora beweist scbon die

Kommemoration der antiocbeniscben Patriarcben, die aUein

nocb im Eeicbsgebiet waren, und zwar von der Eroberung

Antiocbiens (968) an.® Die Papste waren Eranken^ Auslander

geworden und nur wenn in Eom der einbeimische byzanz-

freundlicbe Adel das Ubergewicbt iiber den deutscben Einflufi

gewann wie unter Johannes XVIII., trat die eigentlicbe

Kommemoration in den bl. Diptycben wieder auf.^

1 Von den Akten der Synode bericlitet Theopkanes In s. NicepJiorum

(Mansi XIV 787) nickt viel mehr, als dafi die Ikonoklasten mit dem

Anathem belegt u. die Autoritat des Nic. II. (787) bekraftigt wurde. Viel-

leicht worde das obige Stiick als geniigender Ersatz der Akten angesehen.

2 Vgl. Montfaucon, Praef. FIJI, anecd.: notandum est ea solum,

quae in principio hahentur esse secundae Nicenae synodi {787), cetera vero

saec. XL adieda fuisse.

3 E. 729. D. XL. 732 D. Anm. S 5 A 6. 7. * H. Ill 728.

nObiens Christjanos. Neae Serie XU,



Die friilicbristlich - aramaisclie Kimst iind die Kon-

kordanz dor Testaineiite.

Von

Prof. A. Baumstark.

J. Strzygowski hat in der programmatischen Zusammen-

fassuiig seiner Gedanken iiber Werden und Entwicklung der

christlichen Kirchenlcunst beilaufig die Frage angedeutet, ob

„der Kreis der Theologenschule von Edessa und Nisibis“,

dem er in jedem Palle „eine Hauptrolle im Gebiete der gegen-

standlichen Anordnung“ der fruhchristlichen Kirchenmalerei

beimifit, auch „schon bei Einfiihrung der“ sog. „Konkordanz“

der beiden Testamente „initgewirkt“ habed Der Kenner der

alteren syrisohen Literatur wird von vornherein geneigt sein,

sie in bejahendem Sinne zu beantworten.

Der Gedanke typologischer Verknhpfung alt- und neu-

testamentlicher Gestalten und Ereignisse, der in jener Gegen-

iiberstellung zweier Szenenfolgen kiinstlerischen Ausdruck

findet, geliort ja recht eigentlich zum geistigen Erbgute ara-

maischen Ohristentums. Schon bevor an den Schriften des

Theodors von Mopsuestia der literarische Nachlab seines

markantesten griechischen Vertreters von der edessenischen

Perserschule aus auf dem aramaischen Sprachgebiete ein-

gebiirgert wurde, ist er dessen originalen Schriftstellern und

Dichtern gelaufig gewesen. Der „persische Weise^ Aphrahat

hat im Jahre 344 in seiner Abhandlung „uber die Yerfolgung^

in zusammenhangender Keihe die Geschichte Jakobs, Josephs,

des Moses, Josuas, Jephtahs, Davids, des Elias, Elisars, Eze-

chias, Josias, Daniels, der drei Jiinglinge und des Mardochaus

einer ins einzelnste gehenden typologischen Deutung auf

Leben, Leiden und Heilswerk Ohristi unterzogen.® Die Poesie

1 Ursprung der christlichen KircJienkunst Leipzig 1920. 8. 144.

2 § 8/21 [Pairologia Syriaca 1, Sp. 951/82).
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Ap(li)reins (•j- 378) ist von typologisclien dedankenfiigungen

geradezu durcktrankt. Besonders stark kommt dieser Ein-

scklag in der Sammlung von 51 Mad(h)rase zur Geltmig,

die geradezu als solcke jjuber die Jungfraulickkeit und unseres

Herrn G-elieimnisse“ d. k. eben die durcb ilin erfiillten Typen

bezeicknet werden/ Eakerkin sind kier die kirn. 28/30 einer

zusammenfassenden Bekandlung der Typen Ohristi in kTatur

und Altem Testament gewidmet^, wakrend in der Sammlung

der 52 Mad(k)rase „iiber die Kircke“® an den Nm. 35/7 eine

andere Trias von Liedern eine typologiscke Gegeniiberstellung

von Eva und Maria zum Inkalte kat/ Wie wenig erst die

nestorianiscke Infiltrierung mit ikrer dem Mopsuestener ge-

widmeten Ubersetzungstatigkeit die Typologie auf aramaisckem

Boden keimisck gemacht kat, zeigt sodann einleucktend nickt

minder die Memre-Bicktung des Monopkysiten Ja'^qob(k) von

S5rug(k) (f 521). Yon ikren zaklreicken alttestamentlicke

Tkemen bekandelnden Stiicken werden nickt wenige ikrem

Gregenstande in typologiscken Sinne gereckt. Es seien neben

dem nock naker zu beriikrenden Memre iiber das Abrakams-

opfer kier beispielsweise nur Gredickte erwaknt iiber die Er-

sckaifung Adams und die Auferstekung der Toten, Rakel

und Lea als Typen von Kircke und Synagoge, die Stake

Jakobs und die ekerne Scklange als solcke des Kreuzes,

Tkamar als Typus der Kircke oder die einer typologiscken

Bekandlung alttestamentlicken Eitualgesetzes gewidmeten iiber

die zwei Sperlinge, die rote Kuk und den Siindenbock.® Und
dann fiikren auck kier wiederum unmittelbar an die reiken-

mafiige Zusammenstellung von Typen und Antitypen durck

‘ liber bandscbriftlicbe tJberlieferung und Ausgaben vgl. meine Oe-

schiclite der syrisehen Literatur. Bonn 1921. 8. 41 Ak. 14.

2 Daraus Bruchstiicke bei Tb, J. Lamy, Sancti EjpJiraemi Syri hymni

et sermones. Mecheln 1882/1912. 4, Sp. 583/90. 2, Sp. 807/12. 802/7. 4, Sp.

589/96.

3 Ygl. meine Qesch. d. syr. Lit. 8. 41 Ak. 15.

* S. Patris nostri Bphraemi Syri opera omnia usw. Syriace et Mine

2, 8. 327/29.

5 Nacbweis der Handscbriffcen und Ausgaben in. m einer Gesch, d. syr.

Lit, 8. 153 Akk. 1 und 2,
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die bildende Xunst zwei Texte lieran, die zusammeiifassend

iiber die alttestamentlicben Typen Ohristi handelnd

Melir als eine gewisse Walirscliemlichkeit ware aber fiir

eine Verkniipfung der bildlicben Konkordanz der Testameiite

mit frdhcbristlich-aramaisclier Kunst von der Seite dieter

literariscben Parallelen ber natiirlicb iiicbt zu gewinneii. Um
auf festeren Boden zu kommen wird es vor alien notwendig

sein, die in Betracbt kommende monumentale Erscbeinung

etwas scbarfer zu bestimmen, als das sogar von Foi’scbern

wie Strzygowski selbst und J. Sauer^ gescbiebt. Ein Drei-

faches ist zu unterscheiden.

In weitaus den meisten Fallen, in welcben eine Gregen-

iiberstellung von Bilderzyklen alt- und neutestamentlichen

Inhaltes durch altere Kirchenkunst naher kenntlich wird, hat

eine typologische Yerbindung einzelner Szenen iiberhaupt

nicht stattgefunden. Lediglich als G-anzes wird in einer chrono-

logisch geordneten neutestamentlichen Bilderfolge einer eben-

solchen alttestamenthchen gegeniiber die „Erfullung“ des

„Ge8etzes“ durch das „Evangehum“ vorgefuhrt. Hichts anderes

hat gewifi die bekannte SteUe in dem Briefe des Neilos an

Olympiodoros® im Auge. ISTichts anderes wird in der durch

Epiphanies Monachos mit dem Apostel Andreas in Zusammen-
hang gebrachten Ausmalung einer Basilika Achaias vorgelegen

haben/ Jedenfalls beschrankten sich auf eine solche Gegeniiber-

stellung zweier in sich chronologisch geordneter Szenenreihen

in Kom die unter Papst Formosus (891—896) wohl nur

erneuerte und urspriinglich unter Liberius (352—366) ge-

schaffene Ausschmiickung der Hochwande des Langhauses

1 Einer derselben herausgegeben von P, Bedjan, Jacobi Santgensis

homiliae selectae. Paris—Leipzig 1905/10. 3, S. 305/21.
2 Symholik des Kirchengebdudes und seiner Ausstattung in der Auffassung

des Mittelcdters. Ereibuxg i. B. 1902 S. 298 £
3 Briefe Buch PV^ Nr. 61. Ygl. J. Chr. M. Augusti, Beitrdge zur

christl. KunstgescUcUe wnd LUurgik. Leipzig 1871. 2 S. 92 bezw. I. Keil,
Die altchrisil. JBildzyMen des Lebens Jesu. Leipzig 1910 (Studien Ub. christl.

Denkmdler. Heft 10) S. 58.
* Migne PG 120, Sp. 248: I'xeXeoaev IxxXirjerfav YS’^soOai |ji,eYaXr)V xeXe6-

ffai; Ypd^ai h toT; xolyoi^ tyjv flaXatav AiaOi^xifjv xal tyjv Neav; ({)i; ol Ivtotcoi

jAttpxupooaiv, }AE^pi TTj; ffT^fiepov Ti)v irapaSoffiv I^ovtei;.
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der alien Peterskirche^, die von Oavallini am Ende des

13. Jk.s vermntlich gleichfalls in Anlehnung an eine altckrist-

liche Vorgangerin hergestellte derjenigen von S. Paolo fuori

le mura'^ und die etwa der Zeit Johannes’ VII. (705—707)
entstammende entsprechende Bemalung der Seitenschiffe von
S. Maria Antiqua^ Dieselbe Beschrankung wird sodanii

auch vom Dittochaum des Prudentius vorausgesetzt und tritt

uns tatsachlich noch in Werken wie den aus dem 8.— 10. Jh.

stammenden Fresken von S. Pietro di Eerentillo zwischen

Terni und Spoleto^ und dem zwischen 1007 und 1015 ent-

standenen Reliefschmuck der Tiiren Bernwards am Dome zu

Hildesheim entgegen.

Wo im G-egensatze hierzu friihchristliche Kunst .des Abend-

landes eine wirkliche typologische Gegeniiberstellung alt- und

neutestamenthcher Einzelszenen im Rahmen zweier Bilder-

folgen durchfiilirte, ist stets die chronologisch geordnete alt-

testamentHche Reihe zugrundegelegt. Ihren Gliedern sind

ohne Riicksicht auf das eigene chronologische Verhaltnis

deren neutestamentliche Antitypen gegenubergestellt. So war

es in dem von den Legaten Hadrians I. auf dem 7. okume-

nischen Konzil im Jahre 787 als konstantinische Schopfungen

in Anspruch genommenen Mosaiken der Lateranbasilika, die

sich, wie Wilpert erkannte, in den heutigen Stuckreliefs aus

der Zeit Innozenz’ X. gegenstandlich erhalten haben.*^ So

wird es von den Tituli des Rusticus Helpidius in der Zeit

Theoderichs vorausgesetzt, deren fiir das Alte Testament

grofitenteils der Genesis entnommene Vorwiirfe sxch aufs

nachste mit den im Lateran gegebenen beruhren.® So war

es auch im Titulus Pammachii, wo nach Ausweis der hand-

1 I. 'Wilpert, D. rdmiscJien Mosaiken u. Malereien d. kirchl. BauUen

vom IV.—XJII. Jahrhmdert. Freiburg i. B. 1916. S. 376/86.
2 A. a. 0. 582/624.
3 H. de Q-riineisen, Sainte Marie Antique. Bom 1911. Taf. XXI/XXIV.

Vgl. S. 106/8. J. Wilpert a. a. O. Taf. 192/4. Vgl. 8. 703/8 bezw. 711.

< G-. B. de Eossi, Bulletino di archeologia cristiana 1879/80. S. 56.

M. G-. G. Zimmermann, Giotto und die Kunst Baliens im MiUelcdter. Leipzig

1899. 8. 50.

‘ 5 J. Wilpert a. a. 0. S. 203/6.
6 Migne BL. 62, Sp. 545.
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schriftliclien Kopien von neun der unter die einzelnen Dar-

stellmigen gesetzt gewesenen monumentaleu Tituli speziell

einer Folge von Illustrationen zu den Konigsbilcliern eine

solclie ziemlicli gesuchter neutestamentlicher Gregenstiicke

entsprack.^

Grerade das umgekehrte Yerlialtnis zwischen den beiden

Testamenten besteht dann endlicb. bei spateren mittelalter-

•licken Denkmalern des Abendlandes wie dein Verduner Altar

ill Klosterneuburg^ oder der Deckenbemalung von S. Maria

Lyskirchen in Kbln.® Hier bat durcbaus die neutestament-

licke Beihe die Puhrnng iibernoniinen. Ikren einzelnen Grlie-

dern, die deutlich sick zu einer Art von liturgisck bedingtem

Pestbilderzyklus zusammenschlieJSen, werden in Klosterneuburg

sogar je zwei der Zeit „ante legem“ und „sub lege“ ent-

1 J. Wilpert a. a. 0. S. 644fl. Die sick enteprechenden alt- und
neutestamentlichen Szenen sind hier iibrigens nicht richtig erkannt. Von
den vier Tituli neutestanaentlicher Darstellungen, . die W. Levi son, Neues

ArcMv d, Qesellschaft f. Mere deutscJie Geschichtskunde 1910 S. 354, aus einer

englischen Handschrift ans Licht zog, nimmt derjenige der Lazaruserweckung

ausdriicklich auf die Ezechiasszene tmd deren Titulus Bezug: quon-

dam adiecit morituro tempora regi, hie viiam ad carnem poiuit resocare

sepulti.^ Vgl. den letzten der fiinf schon bei G-, B. de Eos si Inscriptiones

urhis Bomae septimo saeculo antiguiores 2 L Eom 1888 S. 150 stehenden

Tituli alttestamentlicher Szenen: „EzecMas pius in JDominum perque omnia

clarus, cui Deus ad vitam ter quinos addidit annos."' Lazaruserweckung und
Ezechias auf dem Krankenlager waren also Gegenstiicke. Dann miissen aber

die Tituli der neutestamentlichen Szenen vom alten Kopisten in umgekehrter
Eichtung gelesen worden sein wie diejenigen der alttestamentlichen. Der-

antiquarisch interessierte friihmittelalterliche Pilger, dem wir die Kenntnis des

tmtergegangenen .Zykins verdanken, hat sich zuerst vom Eingang der Kirche
zum Presbyterium schreitend die Tituli der einen, dann zuriickschreitend

diejenigen der anderen Hochwand des Mittelschiffes abgeschrieben. Der
Tempelweihe durch Salomo in Gegenwart der „pontifices et plebs magni
circumflua cortu^ entsprach dann der „populis"‘ das Gotteslamm Chrjstus

zeigende „haptista JoMnnes^, dem „Justi^ Asa^, der „ simulacra patrum lucos-

que profanos^ zerstorte und die eigene Mutter „regni privavit honored, der

den IJntergang des Tempels und damit die Verwerfung des alten Gottes-

volkes vorhersagende Christus und dem „adversas acies hostilibus armis^‘

niederwerfenden Josaphat die Teufelsaustreibung, deren Titulus in die Bitte

ausklingt, daB der Herr „nostros hostes'premat et iuvet arma suorum^^, wahrend
das neutestamentliche Gegenstiick der Manasseszene unbekannt bleibt.

2 K. Drexler, D. Verduner Altar, Bin Emailwerjc des 12. Jh. im Siift

Klosterneuburg bei Wien. Wien 1903.

8 P. Clemen, D. romanischen Monumentalmalereien in d. Bheinlanden,

Dusseldorf 1916. S. 570/88.
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nommene alttestamentliclie Vorbilder koordiniert, wakrend in

Koln die alte Gregeniiberstellung je einer alt- und neutesta-

mentlicken Szene festgehalten ist, auf eine chronologisclie

Anordnung der alttestamentlicheii Gegenstande aber ebenso

verzichtet wird, wie die friibcliristlicben Denkmaler auf eine

solcke der neutestamentlichen verzichteten.

Uiistreitig weiseii nmi schon die Monumente der zweiten

Griippe Ziige auf, die den Gedanken an eine Beeinflussung

durcb. den arainaischeii Osten nahe legen. Icb babe bereits

friiber darauf bingewiesen, wie sebr dies init dem Sujet der

Einfiibrung des guten Scbacbers in das Paradies der Fall

ist, die im Lateran nacb dem ausdriicklicben Zeugnisse der

papstlicben Legaten vom Jabre 787 der Yertreibung der

Stammeltern aus demselben gegeniibergestebt war.^ Und die

typologiscbe Ausdeiitung der Illustration eines einzelnen alt-

testamentlicben Bucbes, wie sie sicb fiir den Titulus Pam-

macbii ergibt, beriibrt sicb aufs unmittelbarste mit der durcb

Apbrabat vertretenen typologiscben Einzeldurcbnabme be-

stimmter alttestamentlicber Erzablungsstoffe, die z. B. fiir

Daniel und die drei Jiinglinge bezw. Mardocbaus geradezu

eine solcbe ganzer Biicber wird. Indessen mocbte icb auf

diese Binge bier kein weiteres Gewicbt legen, sondern ledig-

licb die Frage nacb einer entwicklungsgescbicbtlicben Er-

klarung des Gegensatzes zwiscben der zweiten und dritten

Denkmalergruppe aufwerfen.

Die fiibrende Stellung, welcbe dem Alten Testament bei

der zweiten zufallt, ist die naturgemaBe Fortsetzung der-

jenigen, welcbe es im Zusammenbange mit dessen Verankerung

in urspriinglich jiidiscbem Notgebet im sepulkralen Bilder-

kreise der Comiterialmalereien und Sarkopbagreliefs einnimmt.

Yon den zwolf Gegenstanden der latei’anensiscben Mosaiken

geboren an Protoplasten und Uoe — denn nicbt inebr als

diese werden zur Yerbildlicbung von Yertreibung aus dem

Paradies und Sintflut urspriinglicb gegeben gewesen sein
,

1 D&y in d. .AJcten d. sichtdn cdl^ewemBti Konzils hezBugis unffchlichB kon-

stantiniscke Mosaikenzyklm, Moma e VOrimte 6, 8. 86/8, Ausfuhrimgen, die

"Wilpert a. a. 0. S. 204 seltsamerweise kursser Hand ignoriert.
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AbraBamsopfer, Durclizug durcbs Rote Meei’ und Jonas fiinf

alttestamentlicbe gegeniiber der Jordantaufe als einzigem

neutestamentliclLem bereits dem Bestande jenes Bilderkreises

an, wabrend der Verkauf Josephs unmittelbar auf die ihm

in seinem alttestamentlichen Teile zugrundeliegenden Para-

digmenreihen des Notgebetes zuriickfiihrt. Der Vorgang bei

der Schopfung altester typologischer Doppelreihen dieser Art

ist, wie dieses friibeste bekannte Beispiel imzweideutig er-

kennen laJSt, der gewesen, dafi man aus dem schon zu Grebote

stehenden Bilderschatze der Sepulkralkunst einzelne — wohl

besonders beliebte — Gegenstande herausgriff, um dann zu

ihnen Gegenstiicke aus dem anderen Testamente wo nbtig

ikonographisch neu zu schaffen. Eine iiberwiegende Bedeutung

des Alten Testaments mufite sich dabei von selbst ergeben

und wurde dann als etwas Selbstverstandliches auch im Rahmen
fortgeschrittenerer Werke beibehalten.

Es ist nun dem gegeniiber hochst merkwiirdig, in welchem

Zusammenhange eines der alttestamentlichen Lieblingsthemen

sepulkraler Bildkunst, das fiir einen typologischen Doppel-

zyklus auch wieder durch die TituR des Rusticus Helpidius

bezeugte Abrahamsopfer, in einer Gruppe von drei Denk-

malern unmittelbar armenischer Kunstwelt auftritt, deren

engster Zusammenhang mit vielmehr friihchristlich-aramaischem

Evaugelienbuchschmuck dank Strzygowskfscher Porschung

aufier Erage steht. Zu jener Gruppe schliei^en sich mit dem
im 1. Hefte der „Byzantinischen Denkmaler“ in den Gesichts-

kreis der kunstwissenschaftlichen Porschung eingefiihrten

Etschmiadzin-Evangeliar vom Jahre 989 bezw. den ihm vorn

und hinten beigebundenen alteren Schmuckblattern^ und dem
in der Mechitharistenfestschrift Huschardzan bekannt ge-

machten aus der Provinz Taron stammenden Evangelienbuche

Nr. 2555 der armenischen Patriarchatsbibliothek in Jerusalem®

acht heute als Nr. 697 in der Bibliothek der Mechitharisten

1 Byzantin. DenkmcUer, I D. Etschmiadzin-Evangeliar. Wien 1891.
Taf. n/YI.

2 Huschardzan. Festschrift aus Anlaf des lOOjdhrigen Bestandes der

Mechitharisten-Kongregation in Wien. Wien 1911. S. 345/52. Dazu Taf. I/III.
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in Wien aufbewalirte Pergamentblatter vielleicbt des 9. bis

10. Jh.8 zusammen, deren Kenntnis wir P. Macler verdanken/

Ich gebe von einer tabellarischen Ubersicbt iiber das von

den einzelnen Grliedern der Gruppe Gebotene aus, wobei mit

El die moglicberweise noch unmittelbar einer frubcbristlicben

Handscbrift mit syrischem Text entstammenden riickwartigen,

init E2 die zwar gleichfalls vielleicbt von einer syriscben Hand
berrubrenden, aber textlicb bereits armeniscben vorderen

Blatter des Etscbiniadzin-Evangeliars, mit J das Jerusalemer

Evangelienbncb und mit W die Wiener Blatter bezeicbnet

werden mogen.

E, E2 J W

Xanonesarkaden.

Golgothakreuz.

Xanonesarkaden. 1 Kanonesarkaden.

Tempietto. Tempietto. Tempietto.

Thronender Cbri-

stus zwiscken zwei

Heiligen.

Zweimal zveiEvan-

gelisten.

Thronende Gottes-

mutter.

Zweimal zwei Evan-

gelisten,

Thronende Gottes-

mutter,

iiber

Verkiindigung an

Zacharias.

Opfer Abrahams. Opfer Abrahams. Opfer Abrahams

Maria Verkiindi-

gung.

Magieranbetung.

Jordantaufe.

j

iiber Maria Ver-

kiindigung.

Ohristi Geburt,

Jordantaufe.

Kreuzigung.

Vier Evangelisten.

Das liberal! gleicbmal^ig die Kanonesarkaden abscblieJBende

Tempietto, das Strzygowski mit verwandten Darstellungen

karolingischer Handscbriften zusammenbielt, und die ebenso

unverbriicblicb wiederkebrende Szene des Abrabamsopfers

selbst geniigen in Verbindung etwa nocb mit dem stebenden

Evangelistentyp, um BgJW als eine Dreizabl unlosbar mit-

einander verbundener Erscbeinungen zu erweisen. Aber aucb

t Miniatures armHiennes. Vies du Christ. Feintures ornementales (X® au

XVIF siecle). Paris 1913. Taf. I/VIH.



170 Baamstark

EiW wercleii durch die ubereinstimmende Abfolge von Yer-

kiindigung, Weihnachtsbild und Jordantaufe aufs engste zu-

sammengescblossen. Augenscbeinlicb vertreten beide Denk-

maler bereits den ans syriscben und armeniscben Evangelien-

biicbern des zweiten Jabrtausends bekannten Illustrationstypus

einer Schmiickung des Tetraevangeliums durcb eine liturgisch

bedingte Reihe ganzseitiger Yorsatzbilder ans der neutesta-

mentlichen Grescbicbted Von einer solcben Reilie ist in Bi

das Anfangsstiick vollstandig, in W sind von ihrem Gresamt-

bestand nurmehr Rudimente erbalten.^ Die durcb Ei gewabr-

leistete Zacbariasverkiindigung ist verscbwunden und von der

naturgemai^ erbeblicb umfangreicberen Fortsetzung der Reibe

iiber die Jordantaufe binaus nur die einzige Ereuzigung da.

Irgendwie mit dieser Bilderfolge im Zusammenbange stebt

nun aucb die Szene des Abrabamsopfers, die mitbin deren

einziges Rudiment in E2J darstellt. Was iiber sie binaus der

1 Vgl. Daeine Ausfukrungen iiber „Mne Gruppe iUtisfrierter armenischer

EvangelienMcher des XVII. und XVIJJ, Jdhrhmderts in Jerusalem^, Monats-

hefte f. Kunstwissenschaft. 4 8. 249/60, das weitere und groJJenteils altere

armeniscbe Material bei F. Macler a. a. 0. und das syriscbe Seitenstiick

bei H. Omont, Peiniures Pun evangMiaire syriaque du XIP ou XlIP siecle,

Monuments Piot. 19 S. 201/10.
2 Den liturgischen Charakter schon dieser friibchristlichen “Werke macht

recht greifbar die in Ei an der Spitze stehende Doppeldarstellung der ent-

sprecbend auch die Randminiaturen des Rabbula-Kodex eroffnenden beiden
Verkiindigungen an Zacharias und Maria, Denn ware die erstere als wirklicli

historiscbes Sujet gegeben, so konnte natiirlich in der Fortsetzung der Bilder-

folge die tatsacblich vielmehr — wiederura aucb im Rabbula-Kodex —
fehlende Szene ibrer Erfiillung durcb die Geburt des Taufers nicbt baben
ausfallen konnen. Wie die zwei Verkundigungsszenen nun wirklicb sie er-

offnen, konnen sie in der Ganzseitenbilder- und in der Randminiaturenfolge
nur als liturgisch bestimmte Festbilder der nur zwei Verkiindigungssonntage
gelten, die urspriinglicb nach westsyriscbem im Gegensatze zu ostsyrischem

Braucbe dem "Weihnacbtsfeste vorangingen. Vgl bieriiber mein Festbrevier

u. KircJmjahr d. syrischen Jakobiten. Paderborn 1910. 8. 169 f. Allerdings
wird die Yerkniipfung jener beiden Sonntage mit den beiden Verkiindigungen
durcb Ansatz von Lk. 1, 5ff. bezw. 26 ff. auf sie erst seit dem 9. Jb. direkt

nacliweisUcb, wabrend fur das Antiocbia des beginnenden 6. Jhs. die 'OfJitKai

iitidpcivioi am ersten anscbeinend die ganze Vorgescbichte der Geburt Ohristi

nach Lk. und am zweiten Mt. 1, l/l7 als Evangelienlesung erbarten. Aber
der kunstgescbicbtlicbe Befiind dttrfte bier vollauf zu der obne weiteres
durcbaus nabeliegenden Annabme berecbtigen, daJ5 im Gegensatze zu der
griechiscben Liturgie Antiocbeias die aramaiscbe seines Hinterlandes scbon
in friibchristlicber Zeit den spateren Branch befolgte.
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den vier Monumenten zugrundeliegende Typus des Evangelien-

buclisclmiuckes umfaJBte, ist aus den Ubereinstimmungen Yon

E2JW leicht abzulesen. tjber Kanonesarkaden, Tempietto

und — urspriinglicb zwei — Autorenbilder im stebenden

Typ ist kein weiteres Wort zu yerlieren. Der tkronende

Obristus zwiscben zwei Heiligen von E2 fordert gebieteriscb

zu einem Vergieicbe mit der zwiscben den Standfiguren der

M£YaXo(|;u)(ict und OpovYjat? sitzenden Juliana des Wiener Dios-

kurides^ beraus. Er ist also neben dem dort etwa an dena

Pfauenblatt^ sein Seitenstiick findenden ornamentalen Motiv

des Tempietto und den Autorenbildern als das Widmungsbild

des lUustrationstypus zu versteben. In dieser Bedeutung findet

er nun aber ein bocbst bedeutsames Duplikat an der thronen-

den Grottesmutter von E2J. Diese erscbeint namlich beidemal

zwiscben den scbweren Ealten zuriickgescblagener Vorbange.

Jenseits des (vom Bescbauer aus) recbten Vorbangs stebt in

J ein beide Hande nacb der Himmelskonigin ausstreckender

nimbierter Heiliger, der selbstverstandlicb in der Urgestalt

des bier in denkbar robester Wiedergabe entgegentretenden

Bildtyps ein symmetriscbes Seitenstiick links gebabt baben

mui^. So rekonstruiert erweist sicb jene Urgestalt aber als

eine genaue Eeplik des — denn aucb in J gewilS nicbt zu-

fallig feblenden — Widmungsbildes'mit tbroiiendem Obristus,

bei welcber dieser durcb die G-ottesgebarerin, ersetzt wurde.

Beziiglicb des Widmungsbildes ergibt sicb mitbin folgende

Entwicklung. Ein urspriinglicb Obristus zwiscben zwei Hei-

ligen bietende G-estalt wurde zunacbst dadurcb modifiziert,

dai^ statt seiner Maria mit dem Kinde eingefiibrt wurde, eine

Yariante, die in J in bereits rudimentarer Form vorliegt.

Beide Yarianten warden dann spater dabin vereinigt, daiS

man aul^er der Urgestalt des Widmungsbildes aucb die

Grottesmutter darstellte, wobei zur
,

Yermeidung des- Eindrucks

volliger Typengleicbbeit bei ibr das flankierende Heiligenpaar

weggelassen wurde. Das ist die von E2 gebotene Sacblage.

1 Byzantinische Benkmdler. III. XJrsprmg u. Sieg d. altbyzantinischen

Kunst. Wien 1903. Taf. IV. 1.

2 Bbenda Taf. I. 1.
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Der Veiiauf der Dinge gestattet — uiid dies ist das Wich-

tigste — sogar eine chronologisclie Fixierung. Die Ersetzung

des Grottkdnigs Christas durch seine ihn im Kindesalter auf

dem Schofie haltende Mutter ist offenbar eine Folgeerscheinung

der SeoToxos-Definition des Ephesinuins, deren Nachwirkiing

auf dem Giebiete der bildenden Kunst ganz allgemein eine

so bedeutsame war. Hinter unserer Denkmalergruppe werdeii

also zwei verschiedene Entwicklungsstufen eines fruhchristlich-

aramaischen Evangelienbuchschmuckes greifbar, der aus Ka-

nonesarkaden, Tempietto, Widmungsbild, Evangelistenbilderii

im stebenden Autorentyp und einer liturgiscb bedingten Szenen-

folge bestand: eine nacbepbesiniscbe Eedaktion, deren Ent-

stebung man etwa in monopbysitiscbe Kreise der zweiten

Halfte des 5. oder des beginnenden 6. Jb.s wird zu verlegen

baben, und eine vorepbesiniscbe nocb des 4. oder des friiben

5. Jb.s.

Nacb dieser Feststellung wende icb micb dem befremd-

licben Sujet des Abrabamsopfers zu. Sein Feblen in der

Bilderfolge Ei sicbert, dal^ es zum scblecbthin urspriingbcben

Bestande des lUustrationstypus nicbt gebort. Andererseits

sind von den drei es bietenden Grbedern der Denkmalergruppe

an EaJ wenigstens zwei nacb Ausweis ibrer Tbeotokos-Dar-

stellung Spiegelungen der nacbepbesiniscben Eedaktion. Dal^

mit einer von dieser voUzogenen Bereicberung aucb der von

Hause aus rein neutestamentlicben G-anzseitenbilderfolge die

alttestamentlicbe Szene zusammenbange, darf unter diesen

Umstanden wobl von vornberein angenommen werden. Welcber

Natur war jene Bereicberung?

Das Abrabamsopfer stebt in der Reibe E2 als Degenstand

eines G-anzseitenbildes scbeinbar zusammenbanglos binter der

tbronenden G-ottesmutter. In J ist es mit blofier raumlicber

Vereinfacbung dieser Anordnung auf gleicber Seite unter

dieselbe gesetzt. In W gebt es vielmebr auf gleicber Seite

liber dieser der Verkiindigung Maria voran. ISTur diese letz-

tere Verbindung vermag zu einem Yerstandnis fiir das Auf-

treten des alttestamentlicben Sujets den Scbliissel in die Hand
zu geben. Aucb sie vermag es freilicb nicbt, wenn man an
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den Befund vom Standpunkte der literarisclien Quellen des

Abendlandes und der Masse aucli derjenigen des griecbisclien

Ostens herantritt. Denn Mer wird das Abrahamsopfer durch-

weg und ausscbliefilich. als alttestamentlicher Typus der Pas-

sion, daneben speziell in der Liturgie nocb als solcber des

eucbaristischen Opfers gewertet. Piir seine Verkniipfung mit

der Verkiindigungsszene wiirde so jede gedanklicbe G-rund-

lage feblen. Anders auf aramaischem Boden und in gewissen

auf ibn zuriickweisenden griecbischen Texten! Hier namlicb

erscbeint das Abrakamsopfer typologiscb auch mit dem Ge-

beimnisse der Menscbwerdung aus dem Scbobe der Jungfrau

verkniipffc, indem der wunderbar aus dem Baume oder dem

Pelsen beraus gegenwartig werdende Widder als Vorbild des

aus jungfraulicbem Scboi^e bervortretenden Erlbsers gilt.

Zwar der ecbte syriscbe Ap(b)rem weifi von solcber Deutung

nocb nicbts.^ Dagegen findet sie sicb in zwei aucb unter dem
Namen des Cbrysostomos iiberlieferten metriscben Stiicken

des griechiscben Epbram-Bestandes, dem Xoyoc ek ’Appaafx

xol ’laadtx^ und demjenigen icepi lep«)o6v7]c-® Und mag der

erstere aucb zu Unrecbt durcb S. I. Mercati als scbon von

Gregorios von Nyssa ausgesobriebene Ubersetzung eines wirk-

licben Ap(h)rem-Memra angesprocben werden, das Yer-

haltnis zu dem Yyssener vielmebr das umgekebrte einer

Abbangigkeit des griecbiscben „Epbram“ von ihm sein*: dafi

in der Tat gerade beziiglicb der mariologiscben Deutung des

1 Vgl. seine Exegese der Gn.-Stelle Opera. Syrian et latine 1, S. 171 f.

2 Opera. Graece et latine 2, 8. 312/9. Migne PG 56 S- 537/42.

8. 1. Mercati, 8. Ephraemi Syri Opera. I 1. Sermones in Alraham et Isaac,

In Basilium Magnum, In Isaac. Eom 1915. 8. 43/83. tJber altere Aus-

gaben vgl. Mercati a. a. 0. 8. 11. — Die fragliche Stelle bei Mercati

S. 81 : Touto yotp latjxavev
j

avx’ ’laaax SsStuxwc
|

irp^paxov ix xo5 crapex
|

YEveaftai eU douiav.
|

’EueiSr) ^ip I|ieXXov
|

ol Suoxiaxoi SvOpcoTroi
|

aTciaxeiv

x^ xoxexiji
I

x^i; irapOevou
|

— To Ttuii; Sv t^uvaxo
j

oly^a. xo(xir)i; dvSpixTjc
|

xi>o^op7)oav ulov
|,

(i); —
[

Aid xouxo lx itexpa;
|

itapT^-j^T®

xpi^v
I,

iva x6 TtapaSoSov
j

lx xouxou TrtaxiDffTjxat,
j

^Dxtxrsp (3ooXt[Aaxt
|

x^c auxou

de^xTjxoi;
j

Tcav x6 irpoaxaxxtSftevov
j

eiideco^ u^^axaxat.
j

ouv Ixel 6 Xoyoc
j

Ttpdpaxov uTCEJXTjffEV,
j

oSxfo? Iv Trap&EVtp
j

6 Xdyo; adp6 lyevexo,

3 Opera. Graece et latine 3, 8. 1/6. Migne P. G. 48, Sp. 1067/70.

Die betreffende Stelle aucb bei Mercati a. a. 0. 8. 80: Ixet aixip Seixvuai
|

pLEya daufj-a 6 Oebc
)

xijv xoG XpiaxoS yEVVTQffiv
(
Iv xtp xou aap'ex ^uxip.

* Ygl. P. M[aa]s, Byzantinische Zeitsdirift 23, S. 451 £
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Abraliamsopfers Mer ein Zusammenliang mit syrisclier tJber-

liefermig besteM, ist fraglos. Denn jene Deutung kebrt weiter

in dem Memra Ja'q6b(b)s von Serug(li) „uber Abrabam nnd

dessen Typen“^ wieder. „Syinbolischer Aufschlufi wurde ibm

gegeben“, — so beii^t es bier von Abrabam nacb dem Er-

scbeinen des Widders — „uber Empfangnis nnd Geburt nnd

Totnng nnd Tod, ancb fiber die Auferstebnng nnd alle Ge-

beimnisse der Zuknnft“.^ Und in einer langen Rede sagt

Gott n. a. zn ibm fiber Obristns: „Wenn dn seine Gebnrt

seben wibst, blicke anf den Baum, und wenn wiederum seine

Totnng und seine Opferung (du seben willst), siebe, stebt sie

vor dir. tlberzeugen mdge dicb fiber seine Gebnrt der Widder,

der obne (gescblecbtlicbe) Verbindnng entstand, und fiber

seine Auferstebnng Isaak, der nicbt dem Verderben verfallt.

Zwischen zwei I’esten stebst dn wie in der Mitte, da wegen

deiner Liebe fiber Gebnrt nnd Tod dir symbolischer Auf-

scblnfi gegeben wird, da, wie er stirbt, das Opfer dicb belebrt,

das, siebe, anf der Hocbstatte ist, und fiber seine Gebnrt dir

ans dem Banme symboliscber Anfscblnfi gegeben wird. An
dem reinen Zweige, der obne (gescblecbtlicbe) Yereinignng

den Widder gebar, kannst du sein Geborenwerden obne

Mann(e8 Mitwirknng) seben.“® Man kbnnte eine derartige Aus-

fiibrung nicbt packender ins Bild umsetzen als, wie es fiber-

einstimmend in den drei Miniatnren gescbiebt, wo der Widder

nnter der macbtigen Pflanze nnd der als eigentliche sakrale

„Hocbstatte^^ gebildete Opferaltar als gleicbwertige Blemente

der Composition symmetriscb die Gestalt Abrahams um-

scblieJSen, der nocb gegen den Sobn das Scblacbtmesser

zfickend sicb in der Ricbtung anf die Gottesband in der

Kobe nmzuwenden beginnt. Der Sinn, welcben die alttesta-

mentlicbe Darstellung, im vorliegenden Zusammenbang von

Hause ans batte, kann jetzt keinem Zweifel mebr nnterliegen.

1 P. Bedjan, Jacobi Sarugensis homiliae selecfae 4, 8. 61/103.
2 8 . 102 .

3 Dali naturlick derartiges bei dem Klassiker der altmonophyaitisclien

syrischen Dichtung originell und folglich bei den griechischen Texten Ab-
bangigkeit Yon aramaischer Poesie anzunehmen ist, nicbt umgekebrt scbop

jener von diesen abhangt, bedarf keiner naberen Aupfiibrun^.
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Sie war als mariologisclier Typus der Yerkiindigungsszene

beigeordiiet.

Diese Erkemitnis ist fiir die Bewertung des Verkaltnisses

der Konkordanz der Testamente zn friihchristlicli-aramaisclier

Kunst von entsckeidender Bedeutung. Denn daJB eine typo-

logiscke Erweiterung der urspriinglicli rein neutestamentlichen

Szenenfolge sick von Hause aus auf diesen einzigen Fall

besckrankt kaben sollte, ist natiirlick ausgescklossen. Sie

mufi in der nackepkesiniscken Eedaktion unseres aramaisck-

syriscken Evangelienbuckschmuckes generell durckgefiikrt ge-

wesen sein und bildete kier ein Seitenstiick zu der im

kellenistisck-syriscken Evangelienbuchsckmuck des Kodex von

Eossano voUzogenen Verbindung SpruckroUen kaltender Pro-

pketenbilder mit neutestamentlicken Szenen, deren liturgiscke

Bedingtkeit ick unlangst ans Lickt gestellt kabed Bann aber

handelte es sick kier im G-egensatze zu den friikckristlich-

abendlandiscken Beispielen um eine Konkordanz mit fiikrender

Eolle des neutestamentlicken Elementes. Gegeben war sckon

in der vorepkesiniscken Eedaktion die im Anscklui?» an das

kircklicke Eestjakr wesenkaft ckronologisck geordnete Eeihe

neutestamentlicker Szenen. Zu ikren einzelnen Gliedern kat

der Urkeber der nackepkesiniscken Bearbeitung typologisch

passende alttestamentlicke Seitenstiicke gesuckt, die unter sick

gewib keine gleickfalls ckronologisck geordnete Eeike bildeten.

Eiir eine orientaliscke Sckopfung sckon des 5. oder angekenden

6. Jk.s ist somit das Prinzip mafigeblick gewesen, das im

Westen sick in Klosterneuburg und S. Maria Lyskircken

auswirkt.

Ist dies Zufall? Kdnnen wir iiberkaupt mit einem der-

artigen bloi^en Zufall recknen, wenn wir nickt grundsatzlick

mit der Hoffnung brecken wollen, zu einer Erkenntnis ge-

sckicktlicker Entwicklungszusammenkange zu gelangen, oder

mufi ein solcker Zusammenkang auck zwiscken der friik-

ckristlicken Kunst des aramaischen Bunterlandes von Anti-

» Bild md Liturgie im antiochenischen Evangelienhuclisdhmuek des 6. Jahr-

hunderts, Bhrengahe deutscher Wissenschaft, dargehoten von kathoUscJien GeleJirten.

Hgeg. von K F easier. Freiburg i. Br. 1920, 8. 233/52.
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oclieia und den spateren mittelalterlicJi-abendlandisclien Durcli-

fiilirungen des Konkordanzgedankens angenommen werden? —
Wohl kann niemand gezwungen werden, sicli fiir die letztere

Annabme zu entscheiden. Aber, dafi sie die weitaus wabr-

scbeinlicbere sei, darf gewifi, auch bev^or die Wege jenes

Zusammenbanges sicb mit Elarbeit erkennen lassen, mit

Entscbiedenbeit ausgesprocben werden.

Was etwa den Verduner Altar betrifft, so scbeint sobon

seine Doppelreibe alttestamentlicber Typen aus der Zeit „ante

legem“ und „sub lege“ einen Euckscblufi auf Beziebungen

zu Syrien mit seiner im nestorianiscben Eitus dauernd fest-

gebaltenen urspriinglicben Zweizabl alttestamentlicber Tages-

perikopen aus Pentateuch und Propbeten^ zu gestatten. Piir

5. Maria Lyskircben babe icb bereits friiber auf’ das stark

orientalische Geprage bingewiesen, daJS fiir die Auswabl der

dargestellten alttestamentlicben Typen wie fiir diejenige der

Sprucbbandtexte bezeicbnend ist.® Aucb bier steben dann

speziell syriscbe Parallelen iiocb ganz besonders im Yorder-

grunde. Man kann sicb beute iiber die Sacblage an der

Hand meines Bucbes iiber „]Sricbtevangeliscbe syriscbe Peri-

kopenordnungen des ersten Jabrtausends^® und einer .jiingsten

Publikation P. 0. Burkitts uber ein in der Hs. Br. Mus.

Add. 14528 erbaltenes mesopotamiscbes Lektionar des 5. bis

6. Jahrb.s* bequem unterricbten. Icb gebe imPolgenden unter

standiger Yerweisung auf die beiden Yeroffentlicbungen einen

mbglicbst gedrangten IJberblick iiber den gesamten Tatbestand

vor allem orientaliscber Liturgie, der bei Beurteilung der

Kblner Presken nicbt zu iiberseben ist, indem icb deren

Gegenstand und, soweit aucb dieser in Betracbt kommt, den

betreffenden Sprucbbandtext als Lemma vorsetze. Gn. 21, 1/13

t ’Vgl. mein Biichlein iiber „Die Messe im Morgmlani^, Kempten

—

Miinchen 8. 86f.

2 Bei Besprechung des Monumentalwerkes von P. Olemen Oriens Ghristi-

ams. Neue Sene. 7/8, 8. 175.

3 Liturgiegeschichtliche Forschungen. Heft 3. Miinster i. 'W. 1921. Im
folgenden mitberiicksichtigte jiingere IJrkunden sind da allerdings nur ge-

legentlich gestreift.

i The Farly Syriac Leclionary. System. London 1923 (From the Pro-
ceedings of the British Academy, Vd. XI).
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an Bpiphanie (aus der Zeit der G-aburtsfeier am 6. Januar
stammend) im altmesopotamischen Lektionar und in der Gn.-

Hs. Br. Mus. Add. 14426. Vgl. Burkitt S. 6. 24.

MariaVerkiindigung :Yerbeil^ung derGeburtIsaaks (^iXo^ev (a

Tou Appadfi). „ Orietur stella^ (von Bileam gebalten)] Gn. 18, 1. 19

am S.Sonntag „der Yerkundigung“ bei den Nestorianern, bezw.

am 25. Marz im Lektionar des jakobitiscben Patriarcben Atha-

nasios Y. Yon Bdeamperikopen Nm. 22,20/23. 30 am zweiten

nestorianiscben Sonntag „der Yerkundigung“ ISTm. 23,18/24,7

am Sonntag „der Yerkiindigung an die Gottesgebarerin“ nach

dem Lektionar Athanasios’ Y. Ygl. Fenkoj)enordn. S. 36. 105.

Ohristi Geburt: Geburt Isaaks] Gn. 21, 1/22 nestorianisch

am Sonntag nach Weihnachten. Ferikopenordn, S. 36.

Darstellung im Tempel: Samuel von seinen Eltern zur

Stiftshiitte gebracht] ISm. 1,24/8 am 2. Bebruar nach dem
syrisch-antiochenischen Kalendarium von Mosul. Ygl. iiber

diese Quelle Ferikopenordn. S. 78.

Jordantaufe: Reinigung Haamans. „Cum Xristo per hap-

tpsmum] sepeliamur ut cum eo resurgamus^^] 2 (4) Kg. 5, 1/14

in der Matutin von Epiphanie nach der Ferikopenordn. S. 7 9

erwahnten syrischen Hs. in Beirut. 2(4) Kg. 5,9/14 als dvd-

YV()i)0 (ji,a
q' im Meya? laTuepivo? der griechischen Epiphaniefeier.

Der Spruchbandtext setzt im Widerspruch mit abendlandischer

Auffassung iibereinstimmend vielmehr mit dem geschlossenen

Brauche des Orients den 6. Januar als Tauftermin voraus

und findet eine Entsprechung in dem von den Griechen an

Epiphanie wie an Ostern statt des Trishagions gesungenen:

''Ooot eic Xpiaxov epaTCTCohrjxs, Xpiax^iv eve&6aaxe.

Yerklarung: Moses vom Sinai niedersteigend] Am Yer-

klarungsfeste Ex. 19, 16/20,'2 nach dem Kalendar von Mosul,

24,1/4.9/18 bei den Kestorianern nach den Hss. Yat. Syr. 23

und Brit. Mus. 7168 Rich., 24, 12/18 als dvdYvuxjjxa a', 33,11/23;

34, 4b/8 als dvdYV(oa[ji.a im griechischen MeY^c eairepivd?.

Ygl. Ferikopenordn. S. 56f.

Einzug Jesu in Jerusalem: Transferierung der Bundeslade

durch Salomo] 1(3) Kg. 8,1/6 am Palmsonntag nach der

syrischen Hs. in Beirut.

Obizns CHRISTIAN0S. Neue Serie Xm 12
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AbendmaM: alttestamentlicbe MaMszene (ob niclit eber

Passah in Agypten als das Grastmahl des Aliasverus?)] Am
(xrundonnerstag Ex. 12,1/28 bei den Nestorianern, im altmeso-

potamiscben mid in dem Perikojpenordn. S. 78 erwabiiten jako-

bitischen Karscliuni-Lektionar in Jerusalem, sowie nacb der

Ex.-PIs. Br. Mus. Add. 12133 12, 3/14 nacb dem Lektionar

Atbanasios’ V. Vgl. Burkitt S. 8, 25 Perikojpenordn, S. 42, 114.

Greifielung: Job im Ungliick. Corpus meum dedi per-

cutientibus.^^] Am Karfreitag Job. 10, 1/10 als erste Lektion

der Terz nacb dem Kalendar von Mosul, 16, 1/11 als solcbe der

Sext nacb dem Karscbuni-Lektionar in Jerusalem, 40,1/42,6

nacb dem altniesopotamiscben Lektionar und der Job-Hs.

Br. Mus. Add. 14443. Vgl. Burkitt S. 9. 26 und aucb die

mit dem Karfreitagabend zum AbscblulS kommende Job-Lek-

tiire der griecbiscben Karwocbe. Der Sprucbbandtext: Tov

VOITOV [Aou IStoxa eU (xaaitYa? xai to? oiay^vac (loo etc i&a'iciafJLaxa

wird durcb das Malerbucb vom Atbos vorgeseben.

Kreuzabnabme: Aufricbtung und Zerstorung der ebernen

Scblange. „A facie malitiae collectus est iustus^'']. blm. 21,4/9

in der (yor)vesper des Karfreitags nacb Perikopennotierungen

syro-bexaplariscber Hss. Ygl. Perikopenordn. S. 98. Der Sprucb-

bandtext: TTpoocfiirou dBixiac ^ptat 6 Sixaio? durcb das

Malerbucb vom Atbos vorgeseben.

Cbristi Himmelfabrt: Himmelfabrt des Elias und Henocb.

„[S]untpedes eiusindie illo super montem AnHimmel-
fabrt 2(4) Kg. 2, 1/18 im altmesopotamiscben Lektionar und in

der Kg.-Hs. Br. Mus. Add. 14430 2,9/15 bei den bTestorianern,

2,1/14 im Lektionar Atbanasios’ V., 2, lib. 12 nacb der Hs. in

Beirut, am Sonntag darnacb 2, 9/14 nacb dem Kalendarium von

Mosul. Vgl. Burkitt S. 13. 26. Perikopenordn. S. 49. 119. Der
Sprucbbandtext: ’l8ou Ipj^exai xai oxT^oovxai oi TcoSe? xupiou

ei? x6 opo? eXatwv xaxevavxdlepooaaXi^p,, wiederum durcb dasMaler-
bucb vom Atbos vorgeseben, bildet den Anfang des dvdyvoaopa f
im griecbiscben Meya? eoTcepivo? des Himmelfabrtsfestes.

Pfingstwunder. ,^Effundam spiritum meum ~ — — .“]

Der durcb das Malerbucb vom Atbos vorgesebme Sprucb-

bandtext: ’Exj^eto dizb TOO '7rve6{Aax6i; ji,o,u ei; irSoav adpxa xai irpo-
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cpY]Te6oouaiv oi utol 6 |jl(ov xai at duYatepe? 6{jLuiv ist Anfang der

Pfingstperikope Joel 2, 28/3,8 des syro-palastinensiscken Lektio-

nars mid in Joel 2,21/32, 25/32 25 bezw. 23/32 deijenigen des alt-

mesopotamisclien Lektionars, jakobitiscken Pitus nacb dem
Lektionar Athanasios’ Y. und dem Calendar von Mosul bezw.

dem avdyvtooiJLa p' des griecbischen Meya? laicepivoc von Pfingsten

entbalten. Vgl. Burkitt S. 12. Ferikopenordn. S. 166. 126f.

Icb bin selbstverstandlich weit davon entfernt, verkennen

zu woUen, jiafi der maleriscbe Grewolbescbmuck der Kolner

Kircbe aucb auf dem abendlandiscben Boden liturgische

Parallelen findet. Aber in einer auck nur entfernt abnlicb

breiten Scbicht bieten sich solcbe dort jedenfalls nickt dar.

Auf welcben Bahnen die im Osten durcb die aramaiscbe

Kunst schon des 5. oder 6. Jb.s ausgebildete Form der Kon-
kordanz mit fiilirendem neutestamentlicben Element nach

dem Westen vorgestofien sein mag, lai^t sick vorerst kaum
bestimmen. Als nickt zufallig darf es • jedenfalls in diesem

Zusammenkange bezeicknet werden, dal^ es sick bei den im
Jakre 1181 gearbeiteten Tafeln des Yerduner Alters wie bei

den Deckengemalden des urns Jakr 1220 errickteten rkeiniscken

Gotteskauses um Werke der kultureU von den Kreuzziigen

bekerrsckten Zeit kandelt. Dai^ erst, nackdem das Abendland

in dem kriegeriscken Kingen um den Besitz der kU. Statten

in eine erneute, innigste Beriikrung mit dem Orient getreten

war, die in ostlicker Kunst bodenstandige Eassuhg des

Konkordanzprinzips auck in der seinigen ikre mafigeblicken

Triumpke feierte, ist sckwerlick von ungefakr.

Wokl kandelt es sick auck so zunackst erst um ein Aknen
von Zusammenkangen, die man in voller Klarkeit iibersckauen

zu konnen aufricktig wiinscken wiirde. Aber dafi solckes

Aknen zu kiikn sei, sollte keute nickt mekr behauptet werden,

nackdem ein Strzygowski’sches Postulat, wie dasjenige einer

der altckristlicken wegbaknend vorangegangenen jiidiscken

Bildkunst durck den Mosaikfubboden einer palastinensiscken

Synagoge mit seiner DarsteUung Daniels in der Lowengrube

die denkbar urkundlichste Bestatigung gefunden kat.^

I Ygl. die vorlaufige Nachricht von H. Vincent Mevtie Bibligue 30, 8. 443.

. 13
*
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A) MITTEILUNGEN.

Der armenische Psaltertext

Sein Verhaltnis zum syrischen der Pesittd und seine Bedeutung

far die LXX-Forschung.
«

AbkurzTingen: — Q-riecliisclier Psaltertext. = der Mnter der arme-

uischen ilbersetzung stehende (5®*-, = derjenige des abendiandiscben,

oberagyptisohen, unteragyptisoben und vulgaren Texttypus (nacb Eablfs), (gHex. _

der hexaplarisclie.— in=Masoretisclier Text.— 5 = Syrisclier Psaltertext derPesitlia.

5Arra. _ die Mnter der armenischeii Ubersetzung stehende Gestalt desselben.

Aeth. == Aathiopischer Psaltertext. Arab, = Arabischer. Arab.-^^-, Arab.^”-,

Arab.^°*-, Arab.®°“‘ = derjenige der Ausgabe Aleppo 1706, der Pariser Polyglotte,

des Pruckes von Qozhaja im Libanon und der romischen Ausgabe vom J. 1614. Boh.

= Bohairisoher Psaltertext. Gall. = Psalterinm Gallicanum. Hex. = Hexapla, Lat.

= Lateinisoher Psaltertext. LaiOasin., Lat.^'’*’’-, Lat.^®'^,

Lat.^®^*, Lat.^®*-, Lat.'^'°*‘-, Lat V«ron. der angelsilohsiche, derjenige der Hss. von

Ohastres, Monte Casino, Corbie (bezw. Sb. Germain'de-Prfes) und St. Germain (= Bibl.

nat. Lat. 11942 zu Paris), der Maliander, der mozarabische, derjenige des „Psalterium

Tironianum“ der Wolfenbiitteler Bibliothek (hgeg, von 0. Lehmann, Leipzig 1886),

und derjenige der vatikanisohen HUarius-Hs. Begin. 95 bezw. Lat. mit Abkiirzung des

Namens eines altchristlichen lateinis'ohen Schriftstellers = der von diesen vertretene.

0. = LXX Kolumne der Hex. Kom. = Psalterium Eomanum. Bah. = Sahidisoher

Psaltertext Syr. = Syro-hexaplarischer.

Ab. = Abendlandischer, Oa. = Oberagyptischer, Ua. = iJnterSgyptischer Text-

typus, Yg. = Yulgartext des griechisoheii Psalters. Eine als Indiculus beigesetzte

weitere Abkiirzung bezeichnet den im betreflfenden Ealle als Eeprasentant des Text-

typus in Betraoht kommenden Textzeugen.

HoP. = Holmes-Parson. Hs = Handschrift. pr. = setzt vor. + = fiigt hinzu.

> = laiit Tveg.

Die armenisclie Psalteriibersetzung ist fiir die Textgescliiclite des

LXX-Psalters bereits bei HoP. in scheinbar recbt ninfassender Weise

herangezogen, Xeben der allerdings sich auf Stichproben bescbrankenden

Kollation einer nicht genauer bezeicbneten Druckausgabe sollen niclit

weniger als 15 armenische ^codices Sergii Maleae“ fiir die betreffenden

Angaben des Apparats zur Verwertnng gekommen sein. Grleichwohl

konnte kanm etwas verfehlter sein, als heute anf Grund jener An-
gaben sich ein TJrteil iiber die textkritiscbe Bedeutnng und Stellnng

Yon Arm. bilden zu wollen. Scbon deren durcbaus eklektiscber

Oharakter miifite jeden Versuch in diesem Sinne ausscblieften. Die

Starke Gefahr einer Irrefiihrung bedingt weiterhin der IJmstand, daB

stets eine Biicktibersetzung ins Griechische geboten wird. So erscbeinen
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nun, wahrend niclit selten wirklicli beaclitenswerte Arm.-Lesarten felilen,

liaufig genug im Kleide echter (5-Varianten Dinge, die nur auf der

IJbersetzungsteclinik von Arm. berulien. Vereinzelt scbeint endlicb

sogar eine Verwecbselung von Arm. mit einer anderen ' orientaliscben

Psalterversion vorgekommen zu sein.

Grleicliwobl ist die Porscbung iiber das bei HoP. G-ebotene bishor

nocb nicbt nennenswert binausgekommen. A. Rablfs bat in seiner

grundlegenden Arbeit iiber den Text des LXX-Psalters i „aus Mangel

an Spracbkenntnis“ sicb jedes Eingeben auf Arm. yersagt, nnd in Er-

ganzung derselben bat erst ganz neuerdings'W.Lii dtke 2 dem armeniscben

Psalter eine ebenso kurze als beilaufige Bemerkung gewidmet, die das

Problem seines textkritiscben "Wertes nattirlicb nicbt zu erscbopfen

vermag.

Als gesicbert kann nacb Mafigabe des allgemeinen Befundes des

armeniscben ATs. immerbin von vornherein gelten, dafi Arm. in seiner

endgiltigen Gestalt wesenbaft eine Tocbterversion von (6 ist. Dafi

bier aber aucb auffallend viele Ubereinstimmungen mit 5 vorliegen,

bat als erster scbon der grofie Syrer Bar 'Eprgjfi, beobacbtet, der im

Psalmenkommentar seinetr „Scbeune der Gebeimnisse“ 3 neben der ihm

durcb Igd'daS von Merw vermittelten Z-wittergrofie eines „Griecben“

in ausgiebiger Weise den „Armenier" zum Vergleiche beiziebt. Er

glaubte den Befund dabin deuten zu sollen, dafi JLiou* ^
^ocHJuuj^ v-oiosojuis JL*?o„cfta J)| Jba.io>| („vrenn aucb aus dem Griecbi-

scben die Armenier libersetzten, sie docb mit dem Syriscben ibren

Text verglicben"). Die in diesen Worten wobl unverkennbar aus-

gesprocbene Annabme einer erst nacbtrbgbcben Korrektur von Arm.

nacb 5 ist nun zweifellos nicbt allzu plausibel. Naber lage von vorn-

berein nacb Mafigabe der gesamten bistoriscben Entstebungsverbaltnisse

der armeniscben Bibeliibersetzung diejenige, dafi Arm. umgekebrt das

Ergebnis einer Uberarbeitung darsteUt, die ein alterer aus 5 geflossener

Text auf Grund von (5 erfabren batte. "Wie dem sein moge, die Tat-

saobe bgendwie gearteter naberer Beziebungen von Arm. zu 5, denen

bei der Verwertung von Arm. fiir die Textkritik von (5 sorgsamst

Becbnung zu tragen ware, scbeint in die Augen zu springen, und aucb

Liidtke redet denn geradezu davon, dafi an einer bestimmten Stelle

„Armeniscb von Pescb abbangig" sei. Die vorliegende Studie ist in

erster Linie aus dem Wunscbe bervorgegangen, iiber Umfang und Xatur

jener Beziebungen Klarbeit zu scbaffen. Einmal unternommen, scbien

alsdann aber die Arbeit docb aucb dabin ausgedebnt werden zu sollen,

1 Septuaginta-Studien. 2S, 'Der Text des Septwiginta-Psalters. G-6ttingenl907.

2 ZNfW. XVII S. 70f. anlafilioh des Katalogs der armenisclien Bibel-Hss. von

S. Lazzaro.

3 P. de Lagarde, Fraetermissornm Ubri dMO, G-6ttingen 1879. S. 113, unten.
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dafi in Aiisfidlung der von Ealilfs gelassenen Liicke die Stellung des

liinter Arm. stelienden (S-Textes im Eabmen der iibrigen (0-

Typen einer Klarung zugefiihrt wiirde. Eine schlechthin erschopfende

Kollation von' Arm., eine Sammlnng, Sichtung und Bewertung vor

aliem dessen, was bier an Sondergnt gegen (6 und 5 auffcritt, liegt

aufierbalb der Aufgabe, welche iob mir steckte. Nur, was man bei

einer derartigen abschliebenden Verwendung von Arm. fiir die kiinftige

kritiscbe LXX-Ausgabe als- gesicherten Sacbverbalt nicbt wird aus dem

Auge verlieren diirfen, sollte .vorlaufig festgestellt werden.

Eiir Arm. bin icb von der Konstantinopler Bibelausgabe vom

J. 1895 ausgegangen, babe aber jede im G-ange der Untersucbung

verwertete Stelle mit Text und Apparat von Zobrab verglicben. Eiir

5 ist natiirlicb die kritiscbe Psalterausgabe von Barnes, fiir (6 sind

neben HoP. und Swete die Quinquagena ^rima Lagardes und die Aus-

gaben von L durcb Heinrici und von E durcb Biancbini beniitzt. Fiir

die lateiniscben Texte wurden neben Sabatier von mir selbst die Aus-

gaben von Gall, und Eom. durcb Tommasi und Vallarsi und diejenige

von Med. in Magistrettis Manuale Amhrosianum berangezogen. Eine

reicbe Erganzung dieses Materials verdanke» icb fiir die Listen des

V. Kapitels der Giite des bocbw. Herrn Pfarrers Jos. Lenk in

Miincben. Bei Beniitzung der orientaliscben Yersionen bat micb Herr

Professor A. Eablfs durcb Zusendung des im Besitze des LXX-
Unternebmens befindlicben Exemplars der pbotolitbograpbiscben Aus-'

gabe von Syr. und seiner eigenen bsbcben Kollation der Sab-Zeugen

unterstiitzt, wofiir ibm wie fiir mancbe brieflicb erteilten Winke und

Eatscblage bier zu danken mir eine Hebe Pflicbt ist.

Sowobl Arm', als im wesentlicben aucb 5 werden im Original aus-

driicklicb angefiibrt, soweit es sicb nicbt um eine blofie Omission bandelt.

Dagegen glaubte icb auf eine deutscbe “Ubersetzung von 5 verzicbten

zu diirfen, wo sie von der fiir Arm. gebotenen nicbt wurde abgewicben

baben. Entspreobend unterbleibt eine solcbe von Arm., wo bier eine

so strong wQrtHcbe Wiedergabe einer im Original erbaltenen (5-Lesart

vorliegt, dafi der des Armeniscben Unkundige durcb eine Yerdeutscbung

scblecbterdings nicbts gewinnen wiirde. Eine Anfubrung (bezw. aucb

Ubersetzung) des Wortlauts anderer Yersionen scbien nm* in Ausnabme-
fallen geboten. Meist wird es vollauf geniigen, die Tatsacbe ibres

Eintretens fiir bestimmte (S-Yarianten oder ibrer 'Ubereinstimmung

mit 5Arm. gegen <6 mittels Sigle zu notieren.

I. Zur allgemeinen CEarakteristik des armeniscben Psaltertextes.

Bevor an die Yergleicbung von Arm. mit 5 und (S bezw. mit den

verscbiedenen (S-Typen berangetreten werden kann, mufi naturgemafi

die Yorfrage in Erwagung gezogen werden, inwieweit diese Yersion
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iiberhaupt einen sicheren Riickschlufi auf ilire Vorlage gestattet. Um-
gekehrt gesprochen: es gilt vor allem festzustellen, mit welcliem MaBe
von Preilieit der Ubersetzung wir bei Arm, vorsicbtsbalber immer zu

recbnen haben. Icb babe nnter diesem Gesicbtspunkte die ersten

vierzig Psalmen erschopfend durcbgearbeitet und entnelime deslialb im
wesentlicben ansscbliefilicb diesen das Belegematerial der folgenden

Bemerkungen, wobei selbstverstandlicb nur solclie Stellen in Betracht

kommen, an denen 5 mit (5 zusammenfallt oder dock Arm. sicb eben>

sowolil von 5 als von (5 entfernt. i

Arm\ ist nun zweifellos keine sklaviscbe, aber mindestens ebenso-

wenig eine TJbersetzung, deren Freibeit grundsatzlicb Biicksobliisse auf

ibre Vorlage als gewagt erscbeinen liefie. Wobl feblt es zunacbst nicbt

an Einzelstellen, deren fast wilde Abweicbung von aller sonstigen TJber-

lieferung den G-edanken an eine von dieser abweicbende Vorlage von

vornberein ausscbliefit. Hierber gebort es, um eines der auffallendsten

Beispiele nambaft zu macben, wenn 4, 9 dem xoi}j,Y]3Yjoo[i.aL xal uirvtooo)

und IXitiBi xaxtpxtotti; |xe bezw. cxjxjlI )jIo (und icb werde

scblafen und scblummern) und (in Rube wirst du micb

wobnen lassen) ein Vb^ugni.^ In. (wir werden scblafen und

werden erwacben) und jnL.un$l_ ^uil^kgnLgbg iJlri (durch deine

Hoffnung bast dn uns wobnen gemacbt) entspricbt. Dock sind Stellen

dieser Art wesenbaft vereinzelte Ausnabmen. lob notiere etwa nocb

folgende Beispiele, die icb vbllig gleicb bewerten mocbte.

7,16 XaxxQV (jipo$sv xal dveoxa(|<ev aixov X(%1 ^fiTcsastxai elc ^odpov,

OV I^nplnug In. afbtjbtug ^ u^^ji jt funplunpiuui

bt. fnHwgf 0^ i^pch, das er grub und ausbob, in dasselbe wird

er fallen, in die G-ruWf^^die er aucb arbeitete).

’ 16, 14 duo x^c ^ (und

von den Toten, die sterben von deinen Handen)] bi. ft kbn.uihk p-ibmJLnJb

(und von der Hand des . Feindes),

17, 13 ai ve(p4Xat Sii^Xdov, yoKa^ai xal av^paxec irup6c, v-otaxi:^

{Jojj (seine Wolken macbte er zu Hagel und Koblen

von Feuer)] mbgni-g^ qliujp^nLUt bi. qJiuybutlpiiXu (die Wolken

fiibrten voriiber Hagel und Feuerfunken).

20, 12 IxXivav ek as xaxd, aXj (sie neigten iiber dicb

Boses)] funmnpbgu^ fiat'll ^pnLp^buiJp (sie iri’teu ab von dir vor Scblechtig-

keit).

1 Ersteres wird der Kurze Ualber durch einfaohe Hinzufiigung eines (= 5)

hinter dem (S-Text vermerkt, im letzteren Ealle fuhre ich anch S an. Bei statistischen

Angaben ist die Eichtzahlung von Stellen, an denen S Arm. gegen <S zusammengehen,

selbstverstandlicb.
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25, 4 [xeiii ooveBptoo }j-atat6tY)T0?, (mit den Bosen)]

juip^nmu %mbptug (auf den Sitzen der Nichtigen).

26 , 12 it})e5oaT (3 aSixta eauf^, ci\^ao (sie redeten Frevel)]

umlrgj^ juIhopi^ai.^lnJi fiuplnJbg (sie logen mir in ihrer Xlngesetz-

lichkeit).

31, 6 ttXtjv iv xaTaxXuojitj) 65dTO)V iroXXwv, t:;?

(die Wucht alier vieler Wasser^] pmjg Jj^iuju Ji fnt.p^ ^Irqhtiutg piuqjpug

(allein vor den 'Wassern vieler Uberscliwemniungen).

3S,7 Iv d7|oaupQt« d^uoaou?, Jiiooojl TjjoJbi (in Scheunen den Abgrund)]

[t junpu qq^iu^ku ftLp (in den Tiefen seine — namlich: des Meeres! —
Scbatze).

36, 20 IxXstKovxe? uiasl xan:v6 <; iSsXtiTov, ^a.--oo luX (wie Bauch

schwinden sie)] ugul^aiulruglpi apig^u S-nLjv upulguuil; (sie wei’deu vergehen

wie Bauch, da er vergeht).

Es mag dahingestellt bleiben, wie weit in solchen Eallen etwa ein

ungen-ugendes Verstandnis des Wortlautes der Yorlage ihre nur — mehr

Oder weniger — sinngemafie Wiedergabe veranlaht hat. Dafi jener

Wortlaut kein anderer war als der durchweg ohne eine nennenswerte

Yariante tiberlieferte (6-Text, kann fiir alle diese SteUen wohl keinem

Zweifel unterliegen.

Aber schon wenn wir beispielshalber 34, 12 fiir xal dtexviav

^ Otao?o (und sie richteten meine Seele

zugrund von den Mensohenkindern <liinweg>) lesen: uAc^uiilujIi^A^ ,jutbiCb

jid' \unp<ttrgiub (ohne Erben zu machen meine Seele gedachten sie), wird

eine ganz vorsichtige Betrachtungsweise eine durch den Zusatz etwa

eines SisXoYtoavxo erweiterte griechische Yorlage nicht unbedingt aus-

zuschliefien, allerdings aber auch ebensowenig positiv mit einer solchen

zu rechnen vermogen. Die Zahl derartiger SteUen, an denen iiber ein

non liquet nicht hinauszukommen sein wird, diirfte nicht unerheblich

grolier sein als diejenige der mit aller Bestimmtheit auf freie tjber-

setzung — Oder innerarmenische Textverderbnis — zu deutenden.

Gegen eine IJbersohatzung des textkritischen Wertes von Arm. fallen

immerhin auch sie, wenngleich weniger stark, mit ins Gewicht.

Eine ahnliche Beurteilung diirften gelegentliche iiberraschende

Schwankungen verdienen, die der im aUgemeinen recht feste Wort-
gebrauch aufweist. So steht 7,4 das standig fiir dvop-ta gebrauchte

uibopt^nLp-fiLb (Ungesetzlichkeit) griechischem d5ixia und umgekehrt

30, 19 ein vielmehr diesem entsprechendes iulbltpuii.nLp^^L% (Unredlich-

keit) griechischem dvo|jL(a gegeniiber, ohne dafi auch aus 5 eine Er-

klarung Merfiir zu gewinnen ware. Das 17 , 13 mit (Eunken)

korrespondierende dvOpaxes, (Kohlen) entspricht wenige Yerse
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vorlier 17, 9 einem ifiuy^uiui^nL^^ (Elitzstrahlen), das dann 17 , 15 viel-

melir fiir doipaTrai, JljD'fa (Blitze) steht. Von Paaren synonymer Verben
zeigen z. B. 6, ii, 12, 5, 16, 8, 17, 8

[un.niyjgnL.gmblri^ Und umuu^lr^nt.ffiutih-£^

gegeniiber xapdxxeiv und oaXeoetv, 11,7,16,3, 17,31 ^n/i^A-^und

gGgentibor SoxtJxaCBtV und ItUpOUV, 30, 2 f., 17 ^fr^n/L^uiifr^und uia^pbgnL.gv^bf^

gegeniiber ISsXeodat und awCsiv ein ahnlicbes Schwanken der Yer-

wertung, immer obne dab etwa andererseits dem "Wortgebrauclie von
Arm. derjenige von 5 entspracbe. Ob die Abweicbung von der Eegel
in einer anderweitig nicbt bezeugten (S-Variante oder in blofier Prei-

beit der TJbersetzung ihren Grund bat, wird man in solcben Pallen

in der Tat kaum zu entscbeiden wagen. Jedenfalls weckt deren ver-

baltnismafiige Seltenbeit ein ziemlicb starkes Yertrauen in die Moglicb-

keit, aus der Wortwabl von Arm. Riickscbliisse auf die Yorlage zu

zieben.

ITm so nacbdriicklicber mub die Haufigkeit, mit welcber in be-

stimmten syntaktiscb-stilistiscben Erscbeinungen Arm. voUig eigene

Wege geht, vor iibereilten Scbliissen aus Absonderlicbkeiten dieser

Art waruen.

In Betracbt kommt bier in erster Linie der Gebraucb der ein-

facbsten Konjuuktionen. Eine vorberrscbende Mobtwiedergabe von

51 ist eigentlicb selbstverstandlicb, weil in dem Eeblen einer entspreobend

scbwaoben armeniscben Adversativpartikel begriindet. Aber auob flir

die xai, 8tt und dXXa entsprecbenden Konjunktionen hu, qji und uiji_

zable icb bis Ps. 40 einscblieblicb nicbt weniger als 108 Beispiele eines

Textbefundes von Arm., der sicb mit keiner im Original erbaltenen

(6-Lesart deckt. In 46 Eallen ist ein xat, in 34 ein nicbt wieder-

gegeben, in 23 stebt umgekebrt ein fr/., wo (5 iiberbaupt keine Kon-
jiinktion aufweist, und je dreimal findet sicb ein solcbes statt Sxt, bezw.

statt xai oder obne Entsprecbung irgend einer griecbiscben Kon-
junktion. Dab da ebensoviele Yarianten der Yorlage sicb spiegeln

sollten, ist scblecbterdings unglaubbaffc. Immerbin feblt es vereinzelt

nicbt an Anzeicben daftir, dab doob eine solcbe zugrunde bege. So ist

28, 6 das fiir 6 (den Sinear) stebende np ujipki^ k

(der geliebt ist) anscbeinend als Subjekt zu Jmliplrugt (zerbrSckeln wird

er) ~ XsittovEt gedacbt, was doob wobl das tats3.cblicbe Eeblen des in

(S (= 5) vor 6 iiYaicTfijilvo; stebenden xat zur Yoraussetzung batte.

Nocb klarer liegt die Sacbe 9, 35
,
wo wir fur: pXlireis, 5ti ah itovov xal

du[j,5v xaxavo^^oets, JJLl>o : )Ja^ tju> (du siebst, dab

Prevel und Zorn ist, und du blickst) lesen : mbuiulibu ipm. jbm ^ gwL.u

Itl. ft upmJhL.0-Jtjlu ^uy^u (Es siebst du ibn — nambcb : den 9, 34 ge-

nannten aaep-^?! — in Scbmerzen und in Zornesausbriicben erblickst

du <ibn>). Bei aUer weitestgebenden Ereibeit dieser zweifellos (5 wieder-

gebenden Xibersetzung ist namlicb deutlicb erkennbar, dab ibr Scbopfer
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TTovov als Objekt mit (BXstoi; und nm* Oofiov als solches mit xaxavoTjaeK;

verband. -Das aber konnte er nur tun, wenn er in seiner Yorlage ein

2x1 zwiscben JBXItcsk; und ao nicht las.

Sehr oft erganzt sodann Arm. gegen 5 und alle grieckische Uber-
lieferung ein Verbum durcb ein ausdriicklicbes pronominales Subjekt,

wie z. JB. 5 , 12 xal xaxaoxrjVtuasK; (= 5)] Itl. ^mljhu^lru ij.nL. (^und wobnen
wirst du), 3, 7 o6 (po^TjOi^oofiai (== 5)] hu (nicbt fiircbten werde
ich), 34,5 YevYjO-rjxwoav (== 5)] IrqbsH^ ‘hn^ut (es mogen werden sie).

Icb zahle, wiederum in den Psalmen 1—40, voile 35 Beispiele der

Sacbe, obne dafi diesmal auch nur in einem einzigen FaUe irgend etwas

fiir das Zugrundeliegen einer wirklicben verscbollenen <S-Variante

spracbe. Aucb sonst bekundet sick eine Neigung den Sinn eines Aus-
drucks durcb einen pronominalen Zusatz zu verdeutlicben, so 2, lo

ouvEts (= 5)] pr. Ljmju (dieses), 17, 7 und 29, 4 ^xouoev (== 5)] +
(auf micb), 39, lo xoaXuato, (babe icb verbindert) + ft (von

dir). Besonders gerne werden possessive G-enetive der Personalpronomina
in dieser Weise hinzugefiigt. Im ganzen finden sick, immer in der-

selben Partie des Psalters, 19 Palle soicber pronominalen Erweiterung,
denen nur 9 Palle einer umgekehrten bTicbtwiedergabe eines (55 ge-

meinsamen Pronomens gegeniiberstehen. 7on anderen baufigeren Zu-
satzen von Arm. verdient bier mindestens nock derjenige einer Porm von
%kp (Herr) Hervorbebung, der gleicbfalls in den ersten vierzig Psalmen
neunmal begegnet. Dock wird man bei dem vielfacben Scbwanken,
das aucb die bsliobe (6-Uberlieferung in der Setzung oder Nicbtsetzung
eines Ktipte, Kupto? oder 6 K6pto5 beobacbten Ibbt, bier immerbin eber
nocb mit der MogHcbkeit einer Wiedergabe von Yarianten der Yor-
lage zu recbnen baben.

In besonders starkem Mabe wird weiterbin das Gesamtbild von
Arm. durcb den boben Prozentsatz von Stellen bedingt, an denen bei

Substantiven, substantivierten Adjektiven oder Pronomina der Numerus,
bei Yerben vor allem das Tempus der Yorlage eine Yeranderung er-

fabren bat. Dock berrscbt bier keineswegs Willkiir. Es lassen sick

vielmebr bestimmte GrUnde erkennen, die jeweils zii der freien Yi^ieder-

gabe gefubrt baben, so dab nicbt mebr obne weiteres mit einer bloben
Ubersetzungsfreibeit gerecbnet werden kann, wo keiner dieser Griinde
zutriflfti.

Was die Numerusverscbiebung anlangt, so bandelt es sick bei ibr
fast ausscbliefilicb um

,

eine pluraliscbe Wiedergabe von Singularen.
Eine solcbe ist aber in weitem Umfange durcb zwei cbarakteristiscbe
Eigentiimlicbkeiten des Armeniscben bedingt. Sie ist geradezu eine
nur scbeinbare, wo sein Beicbtum an Pluralia tantum bezw. an Sub-
stantiven, die aucb im Plural mit singulariscber Bedeutung gebraucbt
werden kSnnen, die mitbin rein auberlicbe Abweicbung von (5(5) ver-
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sclmldet. ISTooh weit regelmafiiger als beispielsweise scboii das Lateinisolie

setzt sodann das Armenisclie Substantive in den Plural, von denen

eine, sei es substantiviscbe, sei es pronominale, possessive Bestimmung
im Plural abbangt. Demgemafi sind ungemein zahlreich Palle wie 1, i

iicl xaOsBpas Xoi|Aa5v, Jbklo^ (auf dem Sitze der Spotter)]

jui0-nn.u tt-utbmfig (in den Stiiblen der Scbimpflicben), 1 ,

5

Iv PquX’^

Bixaiwv, JLo-V;; iJ^Aouxa (in derVersammlung der Grerecbten)] ft lung^nL.i>gji

uipq.mfing (in den Ratschltissen der Gerecbten), 5, lo t] xapBta aBtwv,

^ooja,^ (in ibrem Inneren)] uftpui^ %ngiu (die Herzen derselben), 11 ,

5

X7]v yXwaaav 7jp.a)V (— 5)] ijjhqnL.u Jkp (unsere Zungen), 32, 20 -Jj

•rj|xu)v (— 5)] lubkjtb^ Jlrp (unsere Seelen). Nicbt selten berubt aber aucb

in Arm. die pluraliscbe Wiedergabe eines Singulars auf Angleicbung

an einen benacbbarten Plural Besonders nabe lag ein derartiges

Verfabren, viro in der Vorlage die entsprecbenden (xlieder zweier

paraUelen Satz- oder Yersteile im Humerus von einander abwicben.

So best man, urn nur ein Beispiel zu nennen, 10,4 bei vollig anderer

Passung von 5 /r (auf die Armen) fiir das im Parallelismus zu

TOO? otou? Twv d:v3pu)TC(j)v stebende eU tBv nevYjxa. Docb aucb aufier-

balb eines eigentlicben Parallelismus membrorum ist zunacbsrt An-
gleicbung eines Singulars an einen vorangebenden Plural zu beobacbten,

so 11,6, wo, wiederum bei radikalem Abweicben von 5, mit Eiicksicbt

auf vorangebendes xdiv Trxtoj^oiv und xuiv Tcsvfjxtuv ein
f;

“iinutu (gegen sie)

fur Iv a6x(p gesetzt ist. Ja sogar ein erst folgender Plural kann die

Wirkung baben, dab ein Singular pluraliscb wiedergegeben wird. So

'ist das 6,6 stebende oB Btapievouotv itapdvo|xoi, anscbeinend die Yer-

anlassung dazu gewesen, dab in 6, 5 fiir irapoix-^asi aot 'irov>)peuo}i.evo(;

(= 5) zu lesen ist: mn. (werden wobnen bei dir

Scblecbte),

Wo, wie in dem letztgenannten Beispiele, der betreffende Singular

Subjekt ist, erstreckt sicb die Uberfiibrung in den Plural unvermeid-

licberweise aucb auf das Yerbum. Weit baufiger ist bei Yerben, wie

gesagt, eine Yeranderung des .Tempus, die sicb dann regelmabig als

eine Angleicbung an das Tempus benacbbarter Yerben erweist. Hierher

gebbren Palle wie 5, 7 diroXst? (== 5)] Ipnpni-umhbu (du verdirbst) im

Parallelismus mit pBsXuooexai, 12, 6 kyaXkmatxai (=» 5)] gtbuiguiL. (es

wurde frob) in Weiterfiibrung von TjXuioa, 30,21 xaxaxputj;stc —
oxsirdosi^ (— 5)] utJputgnLgbp bwblibgbp (du verbargest

du bedecktest) nacb sxpotpa? und ISeipYaoco, 32 , 16 awCexai (== 3)] lauipbugfi

(wird gerettet werden) bei folgendem aaid-^osxai.

Eine Yeranderung vielmebr des Yerbalmodus war zunacbst in

Wunscbsatzen dem griecbiscben Optativ gegeniiber wieder unvermeid-

licb, well fiir diesen das armeniscbe Putur den einzig moglicben Ersatz

bildet. Dariiber binaus bandelt es sicb aucb bier urn Angleicbung
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an ein 'benachbartes Verbum, wenn — eine der auffallendsten tJber-

setzungsfreibeiten yon Arm. — einem griechischen Indikativ der Im-

perativ oder umgekebrt einem griecbischen Imperativ der Indikativ

des PrS.sens oder Aorist entspricbt. So stelit 16, 7 fiir daufxdatwoov

(=, 5) ein u^iub^lr^ tuptuplrp (wunderbar machtest du) offenbar als

Parallele zu dem ixsxpa$a von 16, 6 nnd 26, 6 fiir utl^coosv,

(wird erboben werden) ein uipm (mache boch) gewifi mit Piick-

sicbt auf das slaaxouaov in 26, 7. Als besonders lebrreicbes Peispiel

der Sacbe verdient ferner, um bier einmal liber Ps. 40 binauszugreifen,

der Refrainvers 41,6 — 41,12 = 42,5: iva xi irspiXurcos eI nsw. Er-

wabming, in welcbem fiir eXTtioov ItcI xov Oeov, 8x 1. l$op.oXoY7]oo|xat a5x^

(— 5) jedesmal mit doppeltem Imperativ stebt: jolum lun. uiumaL.ui&

ifinumnilmbbiu "bjut (boffe zu Grott, bekenne ibm).

Seltener erfolgt eine entsprecbende Angleicbung der Yerbalperson

oder des G-enus verbi. Docb feblt es keineswegs vollstandig an Bei-

spielen ancb dieser Art. So wird bei radikal abweichender Gestalt

von 5 in Weiterfiihrung des Kupi6$ p,oo el oo von 15,2 in 15,3 die

Aussage: xot? x-^ auxoo lOaopLaoxiooev nsw. in die An-
rede umgewandelt: np Irbjbp^pjt ^nuT uipuiplrp (Deinen

Heibgeii, die sind anf deiner Erde, wnnderbar macbtest dn) nsw.

Aktives a6vTpn{/ov x8v ^paxiova (= 5) wird 9, 36 vor folgendem CtjXTj-

dijaexai dnrob das passive [unpmtuij^irug^ piuqnL.i^ (zerbrocben werden moge
der Arm) ersetzt. Emgekeimt sind passive Wendniigen dnrch aktive

nmsobrieben: 4, 8 lirXirjddvdTfjoav, a>..^rr> (viel wnrden)] iB"L.glrp qUnuiu

(anfiiUtest dn sie) nacb vorangebendem eScoxa?, bezw. 9 , 19 litiX-rjcO^oexai'

6 TtxoiX’ic, liLa.mv> (wird vergessen der Arme)] JhiKut'iiuj ^^p
(vergifit der Herr den Bettler) in Parallelismns mit folgendem

o8x diroXelxai, das als intransitives Aktiv empfunden ist. Man wbd
gerade so weitgebende Ereibeiten mit Bestimmtbeit als urspriinglicb

betracbten diirfen, wabrend bei einer blolien Tempnsverscbiedenbeit
zwiscben Arm. nnd (5(5), zumal wenn sicb Entnr nnd Aorist gegen-
iibersteben, bei deuen eine Yerwecbselung im Armeniscben paliio-

grapbiscb besonders leicbt ist, bin nnd wieder ancb nnr eine Korrnptel
des armeniscben Textes vorliegen kdnnte, wie denn in solcben Eallen
gelegentlicb scbon an der Hand des Zobrab’scben Apparats noob ein

Schwanken der bslicben Uberliefernng zn beobacbten ist.

Nicbt iiberseben werden darf scblieblicb ein eigentiimlicber barmo-
nistiscber Zug.von Arm., vermoge dessen mebrfacb bald benacbbarte,
bald ancb weitauseinanderliegende Stellen von abnlicbem Wortlante
sicb beeinflnssen. So liest man beispielsweise 30,12 statt

,
01 dstopouvxi?

P-e (= 5) ein mJl^hr^lnub nj^ mbrutubt^ (alle, welcbe micb saben)
nacb 21, 8 Tcdvxe? ol deojpouvxE? jas, 31, s statt xd 8oxa poo (= 5) ein
mdtrbmjb ua^bp^ f,J' (alle meine Gebeine) nacb 21, is. is; 33, 21 Ttdvxa xd
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Saxa jxou, 32, 14 statt 'rcavta? too? xaxououvTa; xrjv (— 5) ein

juiJtrhiiujIr ^uitih^ uiq^uip^ft (auf all© Bewohnei der Welt) nach. 32, 8

Txavxe? ol xaxoixouvxe? xyjv oIxoojxevtjv. 1st hier die Beeinflussung eine

einseitige, so haben sicli in anderen Eallen zwei Stellen gegenseitig

ausgegliclien. So bietet Arm. 21, 26 ftir Iv IxxXYjo'nf (== O;

+ l$o}ioXoY7]oo[iat 001 Yg.) und 25, 12 fiir iv IxxXifjaiat? e^XoY-^oo) oe,

(in der Kircbe werde ich benedeien) iibereinstimmend.

jbfihqjrgjiu JhSru op^bgljg q^lTq_ (in grofien Kircbcn werde icb benedeien

dicb). Hier ist also das Adjektiv von der ersten nacb der zweiten,

der Numerus der Ortsbestimmung und die Wiedergabe des edXoY-rja®

von der zweiten nacb der ersten Stelle tibertragen worden. Ich sage:

die Wiedergabe des suXoYTjoto os, obgleich es naturlich nicht von vorn-

lierein ausgeschlossen ware, dafi diese ganze harmonistische Earbung

schon der — mindestens im letzten Ealle offensichtlich griechischen —
Vorlage geeignet hatte. Denn dab gelegentlich Berartiges nicht einmal

auf Bechnung des „Ubersetzers“ kommt, sondern erst ein Ergebnis

innerarmenischer Textentwicklung ist, scheint sich mit Sicherheit aus

Stellen wie 32, 3 zu ergeben, wo wir fiir |oaxs aSTij) ^ajia xatvov (= 5)

+ dem nicht wiedergegebenen, also irrtiimlich zum ersten gezogenen xaXdi?

des beginnenden zweiten Hemistichs lesen:

^nji ptufijt t (Benedeiet den Herrn in einer neuen Benediktion, da es

gut ist). Offenbar handelt es sich hier namlich um eine Beeinflussung

nicht durch 95, i bezw. 97, i, 149, i: |oaxe tip Kupltp aojia xatvov, sondern

durch 145,1*. alvetxe xiv Kupiov, Sxt aYafldv (> 5). Aber diese Stelle

hat in <5 ttberhaupt nichts mit 32,3 gemeinsam. Erst in Arm. selbst

hat sie die durch die Wiedergabe auch des alvsixs durch das dort fiir

^oaxs stehende (Benedeiet) einen Beriihrungspunkt mit der

anderen gewonnen, der es ermoglichte, dab sie sich ihrem Einflub

offnete. Ist aber — und ware es nur in einem einzigen Ealle — eine

erst innerarmenische Entstehung fiir harmonistische Lesarten von Arm.

einmal sicher gestellt, so verbietet sich auch bei ihnen allgemein jeder

Biickschlub auf die Yorlage.

n. Das Terhaltnis des armenischen Psaltertexts zum syrischen

der PeSIttd.

Wenden wir uns dem Yerhaltnis von Arm. und 5 zu, so gilt es

zunachst unter vorlaufiger ZuriicksteUung der Erage nach der ihr zu

gebenden Erklarung die Tatsache einer Abhangigkeit des armenischen

Bsaltertextes von der Ee§itta einwandfrei sicher zu stellen. Um sich

vor iibereilten Schliissen zu schiitzen, wird dabei mit der grobten Yor-

sicht vorgegangen werden miissen. Es ist alles nicht beweiskraftige

Material von vornherein auszuschalten, alles nur bedingt beweiskraftige
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als solclies zu erkennen und zu bewerten. Einer doppelten G-efabr

mufi naherhin begegnet werden: als Abhangigkeit von 5 zu deuten,

was in Wirklichkeit entweder Wiedergabe einer (S-Yariante oder blofie

iibersetzungsfreilieit von -Arm. ist bezw. wenigstens sein kann,

1. 5-Lesarten Oder (S-Yarianten? — Bei einer vergleicbenden

Lektiire von Arm: und 5 ist der erste Eindruck der fast tiberwaltigende

weitestgebender tjbereinstimmung. Wollte man sicb darauf beschranken

fiir (S etwa nur den Text Swetes beizuzieben, so konnte man geneigt

sein, geradezu zu scliwanken, ob wirklicb (6 oder nicbt vielmebr 5 als

der nabere Yerwandte von Arm. zu gelten babe. Das Bild andert

sicb indessen wesentlicb, sobald man auf die bs.licbe (S-Uberiieferung

zuriickgreift.

Oft genug ergibt sicb, dafi das, was auf den ersten Blick eine

cbarakteristiscbe tjbereinstimmung von Arm.5 zu sein scbien, bald bier,

bald dort aucb als (S-Yariante auftaucbt. Besonders baufig ist es

womit die von Arm, geteilte 5-Lesart zusammenfallt. Aber aucb als

isoliei’te Zeugen treten Unzialbss. wie A, D, S, T und zumal B und D,

ja selbst einzelne Minuskelbss. zu Arm.5. Es sind das fast durcb-

gehends <S-Zeugen, mit denen Arm., aucb wo es von 3 abweicbt, sicb

mebr oder weniger nabe beriibrt. Als oberste Begel ergibt sicb mit-

bin, dafi alle diejenigen Ubereinstimmungen von Arm. und 5 aufier

Betracbt zu bleiben baben, die mit einer, und ware es aucb nur durcb

eine einzige Hs., im Original erbaJtenen (S-Yariante sicb decken.

Dariiber binans erbeiscbt vorab das Yerbaltnis von Arm. zu

vorsicbtigste Erwagung. Das armeniscbe AT erweist sicb in anderen

Bucbern so unverkennbar als von der textkritiscben Arbeit des Origenes

abbangig, daB man beute nocb der Yorrede des Wbiston’scben Mowses
Kborenatzi vom J. 1736 vorbebaltlos das IJrteil nacbgesprocben lesen

kann: „der Septuagintatext, der den armeniscben Ubersetzern vorlag“,

gebe „auf die bexaplariscbe Bezension zuruck“b Mit der Moglicb-
keit, dafi es sicb spezieli beim Psalter so verhalte, wird unter diesen

Umstanden entscbieden gerecbnet werden miissen. Nun wissen wir

iiber den bexaplariscben Psaltertext vor allem zweierlei: dafi er wie

Hex. uberbaupt von alien (S-Eormen HI am nacbsten stand und dafi

er die wesentlicbe Grundlage von Gall, bildet. "Wir wissen weiterbin

aber aucb das Dritte, dafi Gall. aUerdings keine vollkommen getreue

Neutibersetzung naob ist, sondern Elemente enthalt, die Hierony-

mus im Gegensatze zu seiner griecbiscben Yorlage aus Bom. beibebielt,

dafi es also als sicberer Zeuge fiir gegen H( nur da gelten kann,

1 So duroli Gr. Hob erg, Einleitung in die ISeilige Schrift des Alien undNeuen
Testaments von Hr. Kaulen. Erster Teil. Funfte, vollstdndig neu bearbeitete Auf-
lage. J’reiburg i. B. 1911, S. 250,
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wo es von Rom. abweiclit. Demgemafi scbeiden fur uns weiterhin ein-

mal diejenigen Stellen aus, an welclien eine Arm.5 gemeinsame Lesart
in 211 und Gall, wiederkehi’t, weil sie alsdann so gut als gewifi die von
Origenes in den Text gesetzte war und mithin in Arm. ebensogut aus
(gHe*. als aus 5 stammen konnte. Es scheiden ferner aucb solche Stellen

aus, wo jene Lesart zwar nur in 211 wiederkebrt, aber Gall, nicbt nur
sacblich, sondern bis zur volligen Identitat des lateiniscben Wortlautes

mit Rom, tibereinstimmt, oder aucb unter Abweicbung von 211 nur Gall,

mit Arm.5 zusammenfallt und gleicbzeitig mindestens im lateiniscben

Wortlaut von Rom. abweicbt. Denn im ersteren Falle konnte in Gall,

der Rom.-Text beibebalten sein und (5^®*- mit 211, also wiederum aucb

mit Arm.5 iibereingestimmt baben, im letzteren eine sicb mit Arm.5
deckende (5®^®='--Lesart zufallig von 211 verscbieden gewesen sein. Urn

jeweils eine sofortige Nacbpriifung zu ermoglicben, dafi keiner dieser

drei Falle vorliege, notiere icb bei dem im folgenden berangezogenen

Stellenmaterial durcbweg binter <5 in Parentbese 2H und Gall., wo
notig unter Nacbweis seines Verbaltnisses zu Rom.

Von den iibrigen Yersionen steben in unserer Frage Bob. Sab.

und Lat. unbedingt griecbiscben Hss.- gleich, da bei ibnen jeder Ge-

danke an eine eigene Abbangigkeit von 5 ausgescblossen ist. "Wo das

Arm.5 Gemeinsame aucb von einem der beiden koptiscben Texte oder

einem, sei es selbst ganz vereinzelten, altlateiniscben Zeugen geboten

wird, da bat es, wenn anders mebr als eine zufalHge tJbereinstimmung

in einer bestimmten TJbersetzungsfreibeit vorliegt, ebedem aucb in

griecbiscben Hss. gestanden. Es konnte also sebr wobl aucb in

gestanden baben. Bei Syr. wiirde eine Beeinflussung durcb 5 nacb

dem ganzen Obarakter der Arbeit des Paulos von TeM zwar nicbt

eben wabrscbeinlicb, aber docb immerbin durobaus denkbar sein. In-

dessen ist ein isoliertes Zusammengeben von Arm,5 Syr. tatsacbliob

kaum zu beobacbten. Unter diesen Umstanden eriibrigt sicb eine aus-

driicklicbe Yermerkung des Zusammengebens dieser vier Yersionen mit

(S bei den folgenden Zusammenstellungen selbstverstandlich. Wo bin-

gegen in ibnen oder im Original eine dem Swete’scben Text gegenilber-

tretende (5-Yariante erbalten ist, wird diese — der Kiirze balber tun-

licbst nacb den von Rablfs unterscbiedenen Texttypen Oa., Ab., Yg. —
notiert, um wieder eine sofortige Yerlassigung dariiber zu ermogbcben,

dab Arm.5 nicbt mit ibr zusammenfallt.

Auffallend baufig treten endlicb Arab, und Aetb. als Zeugen der

gleicben Lesart Arm.5 zur Seite, und in diesem Falle ist unleugbar

iiber ein gewisses Bedenken nicbt binwegzukommen, Davon, dab bier

iiberall eine verscbollene (5-Yariante, die als moglicbe Grundlage von

Arm. ebensogut wie 5 in Betracbt kame, einwandfrei gesicbert ware,

kann jedenfalls nicbt die Rede sein. Yielmebr ist gleicbmabige Ab-
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liangigkeit aller iibrigen Zeugen von 5 entschieden das weitaus Wahr-
sclieinlicliste. Eiir Arab.®°“- ist eine starke Beeinflussung durcli 5
sclion im 18. Jahrliundert you Doderlein^ nachgewiesen worden. Fiir

Arab.-^-, das Work des syriscben Melkiten Abti-l-Bath Abdallah ibn-

al-Fadl, ist eine solche eigentlich selbstverstandlich, da zu dessen Lebens-

zeit, nm die Mitte des 11. Jahrhunderts, die Melkiten Syriens zur

aramaischen Knltussprache iibergegangen waren, dem. Ubersetzer also

5 aus dem praktischen Grebrauche der Liturgie gelaufig war. Aber

auch in Arab.^“- fehlt es nicht an Steilen, die unabhangig Ton einem

Vergleiche mit Arm. eine Abhangigkeit Yon 5 Yerraten. Aeth. schlieb-

lich ist in der Yorliegenden Gestalt weit daYon entfernt, unbesehen

mit dem altabessinischen Psalterium des christianisierten Beiohes Yon

Aksum gleichgesetzt werden zu konnen, das im 4.—6. Jahrhundert aus

(S geflossen war. Wie der gesamte athiopische Bibeltext, hat auch

der athiopische Psalter eine wechselYolle und alles eher als einfache

Geschichte gehabt, die ihren Abschlufi durch eine im 14. Jahrhundert

in dem Kreise des Beformators Salama einsetzende BeYisionstatigkeit

fand.
,

Bei dieser aber hat man sich durchweg arabischer Vorlagen

bedient, und durch das Mittelglied solcher konnte sich ein Einflufi you

5 auch auf den Ge'ez-Psalter sehr wohl geltend machen. Er kann

sich tatsachlich selbst an Steilen geltend gemaoht haben, wo ihn in

ihrer gedruckt Yorliegenden (gestalt die drei in der Hauptsaohe auf

<5 zuriiokgehenden arabisohen Psaltertexte nicht Yerraten. Hat es doch

zweifelsohne neben ihnen noch manche weitere Spielarten Yon Arab,

gegeben. Auch an Erscheinungen Yde den fiinfsprachigen Psalter

Barberini or. 2 darf hier erinnert werden, in welchem die syrische und
die athiopische Textkolumne unmittelbar nebeneinander stehen^. In

ihnen konnte mitunter sogar eine direkte Beeinflussung Yon Aeth. durch

5 sich Yollzogen haben. Dem allem gegeniiber ist nun freihch auch

wieder die Tatsache nicht zu Yerkennen, dab haufig genug ein'Zu-

sammengehen you Arm. mit Aeth. bezw. einem oder mehreren Arab.-

Texten nicht nur gegen alle sonstigen (5-Zeugen, sondern selbst gegen

5 sich beobachten labt. Durfte in diesen EaUen mit Sicherheit auf

YerschoUene (S-Yarianten geschlossen werden, so konnten solche natiir-

lich auch da im Hintergrunde stehen, wo die Beriihrung you Arm.
mit der Gruppe Aeth.Arab. zugleich eine XJbereinstimmung mit 5
darstellt. Es konnte mithin als ein Gebot der Yorsicht erscheinen,

auch alle so gelagerten Palle bei dem Nachweise eines Zusammen-
hangs Yon Arm. mit 5 beiseite zu lassen. Doch kann eine Sammlung,

1 Bepertorium fur BibHsche und Morgenldndische Litteratur IV S. 68. VgL
weiter A. Rahlfs a. a. 0. S. 168.

2 Vgl. das I'acsimile bei E. Tisserant, Specimina codicum orientulium, Bonn
1914. Taf. 80,
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vSichtung und Priifung jener mir in Aeth. oder Arab, wiederkehrenden
Sonderlesarten von Arm. im Rahmen der gegenwartigen Arbeit nicbt

unternommen werden. Bis zur Durchfiihrung einer solclien wird man
aber von dem G-rundsatz auszugelien haben, dab in der Annalime
blob in XJbersetzung erlialtener (6-Yarianten die starkste Zuriicklialtung

geboten sein diirfte. Demgemab sckien es letzten Endes dock geratener,

anf jene auberste Bescbneidung des Beweismaterials zn verzicliten,

Immerliin werden die Arm. allein eigenen nnd die ibm mit der Gruppe
Aetb. Arab, gemeinsamen 5-Lesarten jeweils in getrennten Reilien

anfgefiilirt nnd bei den letzteren stets die sie vertretenden Einzelzeugen

mindestens namhaft gemacht werden, soweit nicbt ausnabmsweise sogar

eine Mitteilung ibres Wortlantes als wiinscbenswert erscbeint.

2. 5-Lesarten oder Ubersetzungsfreibeiten? — Audi
scblecbtbin isolierte IJbereinstimmungen von Arm.5 haben naturgemab

nur dann einen durcbscblagenden Wert, wenn sie nicbt dem Verdaobt

unterliegen, lediglicli darauf zu bernben, dab eine der allgemeinen

Ubersetzungstecbnik von Arm. entsprecbende freie Wiedergabe von <5

sicb zufallig mit 5 deckt.

Eassen wir beispielsbalber nocb einmal unter Bescbrankung anf

die vierzig ersten Psalmen nunmebr aucb diejenigen Abweicbungen von

<S ins Auge, in denen Arm. beziiglicb des Gebraucbs der einfacbsten

Konjunktionen mit 5 zusammengebt. An 53 vStellen treffen wir ein

A-i- (und), wo in (S kein xat, wobl aber in 5 ein 6 steht; dreimal wird

durcb A-i. einem o von 5 entsprecbend ein hi von (5 ersetzt; 25mal

bleibt ein xat, zweimal ein 8xi und viermal ein ^ap uniibersetzt, dem

aucb in 5 nicbts entspricbt. An und fiir sicb waren dies unstreitig

Zablen, die in ibrer Bedeutung nicbt zu unterscbatzen sein wiirden.

Aber diese Bedeutung wird docb allermindestens sebr verringert durcb

die EaUe, in denen entsprecbende Abweicbungen von <S kein Seiten-

stiick in 5 fanden.

Etwas giinstiger ist vielleicbt iiber eine andere Erscbeinung des

Konjunktionengebraucbs von Arm. zu urteilen. Entsprecbend dem ?

von 5 ist ein (dab) als Einleitung einer direkten Rede an nicbt

weniger als 14 Stellen der Psalmen 1—40 eingeschoben: 3,3, 9,27. 82. 84,

12,5, 13,1, 29,7, 30,28, 31,5, 34,25, 35, 2, 37,17, 38,2 und 39,8. Der

Eindruck, dab es sicb bier um mebr als eine zufallige Beriibrung der

beiden Texte handle, wird nocb dadurcb erbeblicb verstarkt, dab um-

gekebrt 11,5, wo das j in 5 feblt, dies aucb mit dem 0-i in Arm. der

'Fall ist. Freilicb feblt das letztere 30, i5 und 40, 5 zweimal aucb, wo

5 das ublicbe ? bat. Docb raubt dieser Umstand den iibrigen Stellen

immerbin nicbt jede Beweiskraft fiir die Abbangigkeit des armeniscben

Psalters von der PeSitta, weil die Annabme eines nacbtraglicben inner-

armeniscben Ausfalls der Konjunktion kaum allzu kiibn sein diirfte.

Oeibns OHRisTiANirs. Neuc Serie XII. 13
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Grundsatzlicli auf schwaiikem Boden stelien wir -wGiterliin mit den-

jenigen Stellcn, an welchen die tJl)ereinstimnmng von Arm.5 sich auf

die Setzung (oder Nichtsetzung) eines Personalpronomens bezieht.

Docli mogen die niclit allzu zablreicben Beispiele immerbin bier zu-

sammengestellt sein:

44. 4 x-^v popcpaiav aou (“jllin, gladio tuo)] ijuni-ft (das Schwert) ==

68, 29 psxa Btxaiwv (D''p''nS Dp, cum iustis)] (mit

deinen G-erecbten) =
134,9 oTjpeta xal xepaxa (DTlSIbl HDIK,, signa et jprodigia)]

Iru qwpnLlruuiu fjup (seine Zeicben und’Wunder) — ©l.o4j (seine

Zeicben nnd seine Wunder).

141.8 Bixaioi (D''p''^5^, iusti)] (deine (a-erecbten) ==

16, 11 ixxXtvai Sv xp (pl^^ declina/re in terram)]

\unhutit<tlTgni.gidubf^ qpu ibpliftfi (zu beugen micb auf die Erde). Vgl.

JLx>Jio (dab sie wiirfen micb auf die Erde); Arab.^^-

:

(dafi sie scbliigen mit mir die Erde).

Das tatsachliche Bestelien einer Abliangigkeifc von 5 vorausgesefczfc, wiirde es

sioi. hier in Arm. um einen Mischtext handeln, da die Wortbedeutung des Infinitivs

ebenso entschieden anf <S zuruckweist als die pronominale Erweiterung auf 5. fiber

solche Miscbtexte vgl. spater im Zusammenhang.

17, 15 doxpaTcdi; (D''p'lD, fulgura)] qiftwjfmmui^niltiu JiLp (seine Bbtze)
== — Aetb.

17, 42 6 ott)C(ov qui salvosfaceret)] + ^nuw (sie) = JU>o;3 sochX
(ibnen ein Erloser) — Arab.-^’- Vgl. Aetb.: (der ibnen

biilfe).

.
18,15 eU sBBoxiav ut comiglaceant)] ^/rq_^utZinj (dir gefallig)

“ ^0*5^ (nacb deinem Willen) = Aetb.

31,2 a[j,apxiav (]ip, peccatum)] qt^qulnpui (die Sunde[nJ derselben)

— (seine Siinde) — Aetb.

46.8 tj^dXaxe (HDf, psallite)] + ^Jiu (ibm) = cni*. opo; == Arab.

49,17 TcaiBsiav (IDID, disciplinani) qpptvw ^iT (meine Unterweisung)
— --ktojpo = Aetb. Arab.

51, 10 6oxa (niD^V, ossa)] nul^hp^ ^ir(meine Gebeine)= u:»9v-^=*= Arab.

77.5 papxupiov (fTnVj tostimonium)] [t^-p (sein Zeugnis)
== ot)Lojo).flD, Vgl. Arab.^“- (seine Zeugnisse).

118,26 e^TjyyetXa (TinSD, enuntiavi)] ujiuuiJhrgJi (babe icb ver-

kiindet dir) — yJ^^oju (babe icb dir kund getan) == Arab.-^^-

Die — von Zobrab allerdings in den Text gesetzte — Variante iqmmJbgjig ^bq_
(vverde icb verkiinden dir) darf wohl bestimmt als sekundar gelten.

135. 5 sv ouveaet (rrilDflD, in intollectu)] liJ^umni.p-buiifp jtupail^ (durcb
seine "Weisbeit) = o«bsia.ajua = Aetb. Arab rat. Bom.

Es bandelt sich, wie man sieht, in weitaus den meisten Eallen
urn Binge, die in der Gruppe Aetb. Arab., und mebrfacb urn solcbe,
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die geradezu bei alien Gliedern derselben wiederkebren. Zn der Zabl

der sie yertretenden Zeugen steht aber naturgemafi die Wabrscbein-

lichkeit, dab eine bestimmte Erscbeinung auf zufalliger libereinstimmung

in freier Wiedergabe der Vorlage berube, im umgekebrten Verbaltnis.

Eine Erklarung des Befundes unserer Stellen in diesem Sinne wiirde

mitbin nicbt allzu viel fiir sicb baben. Ebensowenig sind die ver-

scbollenen (S-Yarianten sonderlicb glaubbaffc, die als gemeinsame Grund-

lage von Arm. nnd Aetb. Arab, angenommen werden miifiten, wenn
man ibre Ubereinstimmung weder ans gleicber Ubersetzungsfreibeit

nocb aus 'gleicbmafiiger Abbangigkeit von 5 erklaren woUte. So kann

denn immerbin wiedemm vielleicbt von einer gewissen WabrscbeinUcb-

keit gesprocben werden, dab in der Tat aucb bier sicb ein Abbangig-

keitsverbaltnis von Arm. gegeniiber 5 bekunde.

Yon den Stellen, wo Arm.5 in Nnmerus, Tempus oder Modns
der (S-tiberlieferung gegeniiber zusammengeben, sind diejenigen belang-

los, an welcben Arm. sicb anf Grand der oben S. 183 f. entwickelten

Beobacbtungen als freie Yi^^iedergabe von (6 begreifen labt. Indessen

feblt es aucb nicbt an solcben, wo eine derartige Erklarung versagt,

weil in der ISTacbbarscbaft sicb niobts findet, woran eine Angleicbung

stattgefunden baben konnte, bezw. — bei libereinstimmung im Nu-
merus — von dem betreffenden Substantiv kein Genetiv im Plural

abbS-ngt. Aucb diese Ealle mogen bier zusammengestellt sein:

6, 3 TtpoaeuSoiiai ordbo)] tuqw^iT (bitte icb) = (bete icb),

24.15 IxoTcaost (K*'!!*')'', evellef)] (ziebt beraus) == (macbt

berausgeben).

44,2 X6yov dyaB6v in, verbum honum)] q^imnq.uiJu puip[iu

(deine guten Ausspriicbe) oder qpuibu f»"f^"!^(gute Worte) *=» JLao.;^J^

(gute Ausspriicbe).

Von den beiden Arm.-Lesarten stimmt allerdings nnr die zweite streng mit S
iiberein, wabrend die erste dadurob besonders bemerkenswerfc ist, dali sie statt Xiyoi;

dasselbe aus dem Persisoben stammende Lebnworfc aufweist. Ibre pronominale Er-

weiterung ist wobl sicber innerarmeniscben Ursprungs.

49.16 eliteV dixit)] luut (spricbt) = \:»l,

72 , 18 edou posuisti gegen Kom: disposuisti)] (wirst

du macben) == (wirst du setzen).

ibid. xa-cejlaXes (dnVsrt, deiedsti)] linp^iubhuglru (du wirst umstiirzen)

= Jboil (du wirst <um>werfen).

77,49 8t itovrjpaiv (D'*V1 per angelos mcdoi)], h Xhnii

^j,ft (durcb die Hand eines b5sen Engels) ==

93,14 aittooexai (tints''
,
reppdlet)] Jirptf-t (verwirft) == jldpo.

ibid. lyxataXeitJ/ei (IltJiS derdinguet)] uiaii^ mbmlru (macbt er un-

sicbtbar) == uajajfc, (verlafit er).

101,17 olxoBofiTjoei ((in, aedijkavit)] ipit (baut) = |jLa.

1^*
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103, 30 iSairooTeXst? {rh)^T\
,
emittes)] tuiLw^fru (du sendest)= io}

ibid, dvaxavvisic renovaMs)] inpn^^lru (du erneuerst) =

118,8 ^oXd^to Gustodiam)] uiui^lrg[i (babe icb bewalirt) ==

5 . 11 Ttov doE^eioSv auxuiv (DiT'ytJ^S, impietatum eorww)] luiJqiug^nL.-

P^hmb ^ngui (der Rucblosigkeit derselben) — (ilires Frevels) ==

Aetb. Arab.

Die Stelle ist urn so beaclitenswerfcer, weil nacb dem S,187 Ausgefiilirten gerade

in Atm. ein Plural (selbst an Stelle eines Singulars der Vorlage) zu erwarten -ware,

22.4 oxiS? davdxou umbrae mortis)\ umnLlrputg Jiu^ni. (der

Scbatten des Todes) = (laio = Arab.

26. 4 ixCvjxijou) requiram)] (<er>bitte icb) ==

)il == Arab.^»’'-»°“-

45.5 xou 7coxa[i.o5 xd 6p|i7jjxaxa (P^bs Jlwninis impetus)}

q.lrmng (die Laufe der Fltisse) = JtoVopj JLSt == Arab.

48.11 dvoo? xal d^pwv, Vg.t d<ppu)v xal dvoo? (IV^I ^''£3, insipiens

et stultus)] wbqq.uiJ^ Itl. iu%J]tin^ (TJuvemiiiiftige und Unverstandigo)

Jju^^ w'^jojcxjuo jliLflo (Toreu und Verstandessobwacbe) = Aetb.

50, 9 pavxieT; [xe C'JlKtflnn
,
asperges me)] gnijkm j[iu (sprenge an miob)

== ojoo} (sprenge auf micb) — Arab.®"*^'

ibid. itXuvets jxe OJBIlDn, lavcd)is we)] ipLiu wascbe =» uiA'ikSh-u

(reinige micb) = Arab.®"™-

Der Akkusativ des Prbnomens der I. Person ist in Arm. aus der ersten Verslialfte

zu erganzen, -wo nicht sogar nur vermoge innerarmenisolier Korruptel ausgefallen.

Bine Variante ^nuiuguijg (ich werde gewaschen werden) beruht zweifellos auf sekun-

darer Angleicliung an die Ubersetzung der passiven Putura dvaxa(,vtcrdTQao|xai und

XeuxaNOi^cro[xai.

50.17 xTjv aiveotv aou (“jn^nn, laudem tuam)] qop^nL^ln^m (deine

Benediktionen) = (deine Lobgesange) = Axab.®°“-

68,36 amoEt (V’ti^lb salvam faciet)] ijip^k (erlost) == = Arab.®'°“-

93.18 asadXEuxat 6 itou? poo HtSD, motus est pes mens)]

uiuLi/gaib nm^ /iiT (sind erscbutteit worden meine Fiifie) =
(baben gescbwankt meine Ftifie) = Aetb. Arab.^“

144,21 atvEoiv Koptoo (JiliT' n!?nn, laudationem Domini)] ^p%ni.p-l,Liiu

^hiuiLb (die Benediktionen des Herrn) = JL^io; oiKAajxJl (die Lob-

gesange des Herrn) == Arab.®°™-

Die in der (3-ruppe AetbArab, wiederkebrenden und die nur in

Arm. auftretenden 5-Lesarten halten sicb bier beinabc genau das

Gleicbgewicbt. Was die ersteren betrifft, so wird man wieder wobl in

keinem einzigen Dalle geneigt sein, aus inneren (jrriinden eine zufallig

mit 5 sicb deckende verscbollene (6-Variante zu orscbliefien. An Stellen

wie 22,4,48,11,60,9 oder 93,18 wird eine solcbe sogar positiv als aus-
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geschlossen gelten durfen. Nur auf ein derartiges Material, auch wenn
dasselbe nocb ganz erbeblicli umfangreicher ware, die Annabme eines

wirldichea Zusammenliangs von Arm. mit 5 griinden zu wollen, wiirde

gleichwohl verfeblt sein. Aber im Zusammenbalt mit ungleicb Ein-

schneidenderem verdienen docli wolil aucb diese Stellen es, nicbt voll-

standig iiberseben zu werden. Besonders gilt dies von solcben wie

26, 4, 60, 9 Oder 77, 49
,
an denen aucb abgesehen von jSTumerus des

Substantivs bezw. vom Modus des Verbs sicb eine unverkennbare Ver-

wandtscbaft der Ausdrucksweise von Arm.5 beobacbten iSfit. Wenn
umgekebrt mebrfacb, wie 24,15, 48, ii, 93,18 neben der syntaktisch-

stilistiscben Ubereinstimmung mit 5 in Arm. ein engerer Ansohlufi an

die Wortwabl von <5 festzustellen ist, so bandelt es sicb urn einen

nicbt auf Stellen dieser Art bescbrankten Zwittercbarakter des Arm.-

Textes, auf den in spateren Zusammenbang zuriickzukommen sein wird.

Als ein besonders interessanter Einzelfall mit 5 sicb wenigstens

beriibrender Numerusabweicbung von (6 mag scbliefilicb bier nocb der

Gestalt gedacbt werden, welcbe in Arm. die Pormel eU tov dtldiva too

altiuvoi; bezw. eU alaJva aluivos annimmt. Sie lautet 9, 37, 20, 7, 44, 7

und 18
, 61,10, 60,9, 82, is, 91,8, 111,9, 118,44, 131,14 und 21

,
148,6

immer wieder mit starrer Eestigkeit pluraliscb jutt-jimhuhiu juii.liinlTh[tg

(Ewigkeiten der Ewigkeiten <bindurcb>). Es ist scblecbterdings von

(6 aus nicbt abzuseben, was diese XJmsetzung beider Bestandteile des

Ausdrucks in den Plural veranlafit haben sollte. Anders, wenn man
von dem tiberall in 5 entsprecbenden (in Ewigkeit der

Ewigkeiten) ausgebt. Denn bier wiirde die pluraliscbe Wiedergabe

aucb des einen Genetiv des Plurals regierenden ersten Teiles lediglicb

einer aUgemeinen Gepflogenbeit von Arm. entsprecben, Demgegeniiber

ist nicbt zu leugnen, dafi die armeniscbe Eormel mit gleicber Eestig-

keit aucb in der Eiturgie auftritt, wo ibr, auf griecbiscber Seite ein

eU Tous aluiva? xuiv alwvojv aufs denkbar strengste entspricbt. Tbeoretiscb

miiSte also wobl die Moglicbkeit ins Auge gefafit werden, dafi sie aus

liturgiscbem Sprachgute entweder als eine bereits feststebende sclion

vom „Ubersetzer“ ilbernommen worden oder nacbtraglicb in den Psalter-

text eingedrungen ware. Aber das erstere ist ausgescblossen, well eine

— zumal an griecbiscbe Originate sicb anlebnende — Liturgie in der

LandesspracbeArmeniens nicbt iiber die Entstebungszeit des armenischen

Bibeltextes binaufreicbt, und aucb das letztere ist mindestens sebr

wenig wabrscbeirdicb. Die Annabme der Abbangigkeit von 5 diirfte

sicb also aucb bier wobl nocb am ebesten empfeblen,

3. Eormale Ubereinstimmungen. — Tiber den Kreis in ibrer

Tragweite mebr oder weniger zweifelbaft bleibender Erscbeinungen

binaus zeigt Arm. zunacbst bei sacblicber tJbereinstimmung von (S

und 5 vielfacb in der Ausdrucksweise eine engere Beriibrung mit dem
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letzteren. Es ist Yorab das weite Gebiet der Wortwabl, auf dem sicb

derartige formale TJbereinstimmungeii von Arin.5 beobachten lassen,

Nicbt wenige scbeinbare Willkiirlicbkeiten von Arm. anf diesem Ge-
biete verlieren alles JBefremdliche, sobald man nicbt (5, sondern 5 als

mafigeblicbe Grundlage voraussetzt. So stebt beispielsweise ein und
dasselbe ^tuumuiwbgfrp (dn bast gegrundet) 8, s einem xaTTQpttaco, 8 ,

4

einem iO^ejjisXtouoai;, aber beidemal dem namlicben von 5 gegen-

iiber; so sollte man 17, is nacb unmittelbar vorangebendem h p-^uiilbtug

meinen starken Eeinden) — piou Sovatfiv

eine "Wiedergabe nicbt etwa eines als (S-Variante nie bezeugten ISova-

Tw^tjoav, sondern des tatsacbliclien lotepswO-iQoav dnrcb trqb'it

(stark geworden sind) kanm erwarten, begreift dagegen sofort die Wabl
des namlicben Wortes, wenn man anf das ^ und oxax
Yon 5 zuriickgreift; so entspricbt umgekebrt dem gleicben griecbiscben

Xoyoi; 32, 4 uguin^tuiT (Ausspruob) neben und 32, 6
puA (Wort)

neben YOU 5, Ealle abnlicber Art liefien sicb in grober Zabl
nacbYS^eisen. Docb mag die Anfiibrung dieser wenigen Beispiele geniigen.

Aucb von Eallen, in welcbem die formale Ubereinstimmung von
Arm.5 sicb nicbt auf eine bestimmte Wabl zwiscben zwei Synonymen
bescbrankt und gleidbzeitig die einzelne Stelle eine JBewertung unab-
bangig von irgend einer anderen gestattet, soli die folgende Liste

lediglicb eine Ausvrabl .besqnders bezeicbnender bieten. Das Auftreten

der 5-Lesart aucb in der Gruppe Aetb.Arab. kann bier besonders

wenig Bedenken erregen, wo eine zufaUig mit 5 sicb deckende ver-

scboUene (S-Variante der ISTatur der Dinge nacb von vornberein wobl
niemals glaubbaft ist. Wenn eine solcbe sogar scblecbtbin als aus-

gescblossen gelten kann, weil es lediglicb die spezifiscb semitiscbe Aus-
drucksform von 5 ist, womit Arm. ubereinstimmt, wird ausnabmsweise
auf eine Angabe von 21tGall. verzicbtet.

16, 4 Toiv dvdpcuTrcov (Cnfc<, hominuwij] agqj.ng dlugig^uth (der Meuscheu-
sobne) =

24,13 iv dyadoTs (illtsn, in 'bonis)'] ^ gmpni.p^lruA (in Gute)=
44,3 xaXXet (>ilT, forma = Bom)] mbumbbiaijf (von Anseben) ==

ojojLua (in seinem Anseben).

63, 6 SiYjYTjaavxo (DSDb narraverunt)] [unp^bgiu^ (sie baben gedacbt)
— ofxjftjujLk

6.7 dvBpa alpaTtov (D'lfil virum sanguinum)] quMjg iupjji!biu<,bii^

(den blutvergiebenden Mann) == Jboj = Arab. — Ent-
sprecbend aucb 54, 24, 68, 3.

5.8 irpo? va6v aytov aoo ad tem^lum sanctum tuum)]
/» mmiiuip unLpp (iu deinem beiligen Tempel) = yutjeuDj JUia^o»A.

17, 8 aSxots (1^, eis)] ^ ilbptuj 'bagm (iiber dieselben) = =
Arab.

^
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19. 2 6irspaaTctcjat ooo protegat te)] oipimliuth fr/ibgt

(Heifer sei dir) == (es lielfe dir) == Aral).

21.19 lauToi? sihi)] ft J^i^fiLplriuiig (in ilirer Mitte) =
(zwischen sicli) = Arab.

23. 1 ol xaTououvxec ev auT^j (HI
,
qui halitant in eo)]

Input (Bewobner desselben) = o»^-poc.:!K == Arab.^®'-

27.3 {XTj oovsXxtjaTQs ([''J]Dt!^»n, ne simul tralias)] iT^ ^tuJiup^p (nicbt

zaue) = )l =. Aral)"-

28.2 iv a6X:(j d^tcf auxou] [t uput^ uppnLp-iruii “Lnput (im Yorbofe der

Heiligkeit desselben) = om»'?®-o? = Aetb.Arab.

30,9 oovsxXeioei? {jis (‘'in'IUBH, condusisti me)] Jiuinh/rglrp q^u (du bast

iibergeben micb) — ujAioishJtl ~ Arab.^“ ®““-

34.8 iXdexo) ahx^ (insiDn, veniat illi) Vg.: ckhxoXdi ^ntugk ft tfirpiuj

%ngm (es komme iiber dieselben) == iUL = Arab.®^^-

40.9 Xoyov Ttapdvojxov] ptuh u!hopb%aL.p-huht (ein Wort der TJngesetz-

licbkeit)] = JlaJwj (ein Wort des Freyels) == Aetb.Arab.®°®'

41.4 dpxos (dm!?, panes)] l^bpat/^ncp (Speise) = JbA.<xaJLio == Aetb.

80. 4 Iv veojxTjvtcf] ft y^int-fun uiJung (an den Hanptern d. b. Anfangen

der Monate) == JLu-f* (am Haupt d. b. Anfang der Monate) =
Arab.

89, 8 xd? dvo[A(a<; xjjj.Sv (1i''ni1J?, iniquitates nostras)] •^p

(unsere Siinden) Aetb. Arab.^o®-

93, 1 IxStxyjaeojv (ni)3pi, uUionum)] •fckJ'‘f^q;l^p (Racber) == jl:a.w(xa»X

= Aetb.
%

103.19 X7JV StSoiv aSxou (IMHb, occasum snuni)] t'-HU

(die Zeit ibres Untergangs) == woicLa*p»io> jljiaj == Arab.^"*

103, 25 f. Ixet (DSi^, illic)] ^ uJh oder ft ‘hJiu (in ibm) = o^a ==

Arab.^^*^®”^-

105,30 ij dpauati; (JlSJ^ttn, quassatio)] dh^ (der Tod) = );la» (das

Sterben) >= Arab.®°“-

129,3 6'n:oox:^oexat (“TfiVS sustind)it)] fpupk 4*"/. (kann <be>steben)

yt ftvaN. == Arab.^^* — Entsprecbend aucb 147,6.

131.11 dXTjdeiav (riDK, veritatem)] (in Wabrbeit) —
= Aetb. Arab.®°“-

139.11 o5 p,Yj 67roox(5ai.v (1D1p''"^l, non siibsistent == Rom.)] dt lp*>puniglr%

(nicbt werden sie kbnnen leben). Ygl. |l (nicbt

werden sie konnen <be>steben) == Aetb. Arab.^^’^-

Die Ybereinatimmung mit 5 war urspriinglioli eine vollstandige, wenn

(leben), was fast mit Sioberlxeit angenommen werden kann, Korruptel aus

(steben) ist.

G-elegentlicb weist sogar scbon die Wortstellung von Arm. iiber-

zeugend auf einen Zusammenbang mit 5, so, um nur ein einziges

Beispiel anzufiibren;
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118, 105 XtS)(vos Toti; Ttooiv [jlou 6 v6[j.o<; aou; Ciirysost. Lat. Syr.:

6 XiSyoc aou ("Jim hic&rna pedibus meis verhum tuum)] t

j^uth (oder li'ij .fi" ^^1^3 [}dn^ (eine LiGuchto ist doin W^ort — bGZw.

sind doiriG Worte — mGiiiGn iFiifiGii) =
JKann hier materiell, GbGnso gut als 5, die gGwib auch fur (5®"^®*-

auzusetzende (S-Yariaute zugrunde liegen, so kebrt dio dor gGsamtou

(S-Uberlioferung fromdo Umstellung dor WortG gGiiau so nur iu 5
wieder, urn in Arab.®®“-: (dein Wort ist Leuebte-

niGinGra I'uSg) wonigstens nachzuwirkGn.

4. MatGriolle tiborGinstimmungGn. — Noeb ungGmGin scbwerGr

als alle nur formalon BortibrungGn von Arm.5 fallen naturgemafi die-

jenigen Stellen ins Gewiebt, wo die von Arm. allein oder in Beriibrung

mit der Gruppe Aetb. Arab, mitvertretene 5-Lesart gegenuber <6 einen

Ubersebufi oder einen Defekt darstellt, bezw. eine sacblicb andere Auf-

fassung oder geradezu eine andere Gestalt des bebraiseben Textes

wiedergibt als (6. Biner solcben Bedeutung dieser materiellen Uber-

einstimmungen entspreebend sebeint bier eine moglicbst ersebopfende

Yorlage des gesamten Materials geboten:

15,11 e^tppoauvT)? {isva xou Tcpootottoo ooo niUDli/, laetitia

cum vultu tuo)] nt.puilunLp-3uit/^ bphuutg ^ag (mit der Breudigkeit deines

Angesiobts) = ^ (von der Breude usw.).

33.8 TcapejxpaXsT Kuptoo xtixXtp (a''!lD n'in''"1«^?D WH, m-
mittet angeliis Domini in circuitu)] pui%tul^ ^pkiuiiu^uig ^Inunub

zT'-pi, ^

(das Heerlager der Engel des Herrn ringsum ist) = ^.kOiQjijLoj

it—y*

34. 18 l;v Xaip papsi (DIJiy 0^3, in po^uh gram)] ^ dmimlu pwqtfiug

(in vielen Yolkern) ==

34.19 ot l5(dpalvovTe? piot pLaxato)? (IpLJ^ Yg. : dStxto? {qici

adversantur mild inigue = Rom)] p-fLiuJf;^ [tiP (meine Beinde) =

38.8 oSyI 6 K6pto5 ('JIM, nonne Dominus)] P^t (wenn

niebt du, Herr) = JLpo Aj{ ^ )Ji

.

Eine Arm.-Tariante: ft (wenn nicht von dir) usw. macht durch-

aus den Eindruok, sekundar zu sein.

44,13 -^ofaxepei Tupou (et Jiliae Ti/n = Rom); Yg.: xal duYdxTr)p

Tupou (*!S imi)] Itl. ipnLuutp IffnLpuij hrp^lipupuij^gi;^ 'bilui (und die Tocbter

Tyrus’ wird anbeten ibn) = o^X jou^^jot >oj l;.ao.

49,21 xauxa ^TrotTjoas xal iaiyriaa n^fcJi, haec fecisti

et tacui)] gtyu utJk%u^ lupuiplrg bu [bu) in.bgji (dies alles bast du ge-

tan und icb babe gesebwiegen dir) = KoKao lyxx

68, 29 ex pipXou Cd)vx(uv (d'*''!! “IdDd, de libro viventiim)] (f ij.inpni.pb%b

^nLiTJk prb'^3 deinem Buebe des Lebens) == JUjuj
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70, 15 T^V OWTYjpiav OOU salutare tuum)] qq,n,lnL.p-^ilu

(deine Lobgesange) ==

Hier rechfcfertigt ein: laudem tiiam von das im JSTumerus von Arm.S
abweiclit, scliwerlicli die Annalime einer sich init 5 deckenden (S-Variante.

86, 1 sv xots opeotv xoTi; d^tot? in montibus sanctis)]

[i jkuifLb (ft) uni.pfi tinpui (auf dem heiligen Berge desselben) =
88, 3 el; xov aldiva eXeo; olxoSopLYjd-^oexai “IDH ^ adermm

misericordia aedificahitur)] u) 2̂ wft<,u nqnpilhup-hiuil^ ^^brugft (die Welt in

Erbarmen wird gebaut werden) — JbuaKj Jbciikik. (die Welt in

Griite wird gebant xverden).

88, 14 06; 6 ppa*/la)v p-exd Suvaoxela; (il11i^"dV iuum hrachium

cum potentia)] ,g.n t ^ i^potP^liLb (dein ist der Arm. nnd

dein ist die Maclit) = ilo;.caa^wOrt oo» (dein ist der

Arm nnd dein ist die Kraft).

102,12 sjxdxpovev (pwri, longe ftcit)] pr. lujbui^u (so) == ^oj,

106, 26 ev xaxoT; (HpH, in malis)] jtuUk^u jtLpbuhig (in ibren Seelen

d. h. in ibnen selbst) — ibnen).

Ill, 17 lid xov Kopiov ((lin'd, in Domino)] wn. X^umnLivS- (zn Gott)

== icaA.1 (auf Gott).

118, 172 owatoo6v7] (plif, aeg/uitas)] wpipmpnLp-hmJp (mit Gerecbtigkeit)

JlcuOiBfc t

122.2 Tcpo; K6piov x^v deiv ^poiv (li'n^y; nin'“^fc<, ad Dominum
Deum nostrum)] um. gdp Ji,uuinLUM& Jkp (zn dir, Herr nnser Gott)

t

148.6 el; xdv alcuva xal (l^^j in aeternum)] > Arm.S.

6, 10 Td<po; dveqiYpisvo; (niJlD Idp, sepulcrum patens)] pr. npu^ku

(wie) =; ^|o (nnd wie) — Aeth.

9.6 el; xdv alwva xal (1 in aet&rnum et)] > Arm.S = Aetb

21. 2 ol X6701, ('in, verba)] ilutdL piu^jtg (wegen der Worte) =
Arab.®®’^- Vgl. 5: JKiia (in den Worten).

23,1 xal xd -irX'Qpwpa a6x^; (DKI^fil, et plenitudo eius)] ipfii. fii-pn^

(mit ibrer EUlle) == otljdaaa (in ibrer Eiille) = Aeth. Arab.-*’^-

24,7 xaxd TO eXed; aoo (fiond, secundum misericordiam tuam)] pr.

uiji_ (sondern) == )J( — Arab.-^^-

26,11 iv xpipq) eddelop (lltJ^'d ttlKd, in semitam rectam)] ft

nuitnu (auf deinen Pfaden, den geraden) == y«dShAaL,A2» = Aeth.

32, 17 awdrjoexat (d^d^,
,

salvahitur gegen Eom: erit sahtis)]

wupupbgnLgiuhb ^bbbuij^ (rettet es den Beiter) = o).a(»ov.i\, (rettet

es seinen Keiter) == Arab.®'°“-

36, 28 el; xov altova cpoXajc&Yjoexai (IlDti^i d^1J>^, in aeternum conser-

vabuntur)] [1
jiuLftinbuibu upu^b ijpnuui (sondern in die Ewigkeiten

bebiitet er sie) == JD{. In der Konjunktion (J^)
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stimmt Arab/^', in der aktiyen "Wendung stimmen Aetb. Arab.^*'*''

mit 5 iibei'em.

Eine Angleichung von Arm. an das Vorangeliende in Tempus und Genus Verbi

ware an sict wohl denkbar, zuinal auck Boh. aktivisch wendet. Aber die gleich-

zeitige Ubereinstimnaung in der Konjunkbion lafit die Abhangigkeit yon S mindestens

ala SuJierst wahrsoheinlich empfinden,

37.17 HOTS (>Xlt, nequando, gegen Kom: aliquando)] >Arm.5 =
Aetb. Arab.

39. 17 ixeYaXov^YjTO) magnificetur)] Jhr^ b (grofi ist = oo) o>

— Aetb. Arab.^®“-

40.11 St^pitaCov sauTot; ()Qb diripiehant sibi)]

(sie baben gepliindert uns) = — Arab.^®'^-

49 . 12 xal xh TcXY]po>|xa wie 23, i. = 5 = Aetb. Arab.^^^-

56,6 jxa^atpa (lin, gladius)] pr. (wie) = ^-1 = Arab®'’“-

64,9 01 xaxotxouvTsc xa Tcspaxa (niJfp quihaUtant terminos)]

(die Bewobner derErde) — == Arab.^^-®°“'

Eine verwandte (S-Variante; ot xaxoixoSvTEQ xa Trlpaxa jfit, bietet H in

tibereinstiiamung mit den meisten Lat.*Zeugen und Arab.^“- Aber sie konnte sehr

wohl in der einzigen grieohisohen Hs. auf bloBer Edckubersetzung aus Lab. beruhen

und in Lab. selbab eine harmonisbische Anlebnung an andere Sbellen vorliegen,

wahrend es aioh in Arab.^*’^' so gut, als gewiC, um einen Misohtext aus (S und S

handelt.

64,11 AvaxlXXoooa g&rmimns, gegen Bom: dum exorietur)]

g.aju Wapiti (der Sprofi derselben) « ©Kxswaao (ibr Sprob) = Arab.^°”*-

Eine pluralisehe Variante pnju^ (die Sprossen) ist belanglos, weil sicher

sekundaxer Natur.

67.23 ’Ex Baoav littoxpdtjxn, §TttoxpEtj;o> po&oU dakdaarji

D' Ex Basan convertam, convertam in profundum
wicLTisyi [i t b q-^t-pu

k^pqb^gbg (Aus deu Tiefen der Abgriinde werde icb umwenden uud
aus der Mitte der Backenzabne etwas berausreiben). Vgl. Jb^ii

Jbou.j '..^©cxjaaiav ^ y-3ot(o (Von zwischen den Zabnen werde

icb umkebren und werde umkebren aus den Tiefen des Meeres) =
Arab.^'“-

Eine Variante quyu (dies) ist gewiC sekund^r statt des (etwas), duroh

dessen Binzusetzung Arm. ein Objekt zu dem aktivisch versbandenen Yerbum seiner

Vorlage zu gewinnen suohte. DaC diese nur 5 gewesen sein kann, ist trotz der sich

vox allem in der Vertausohung der beiden Glieder offenbarenden weitgehenden Erei-

heit der Wiedergabe einleuchtend.

67. 24 1% i)(0pt5v Ttap’ a6xo5 (inifi Q''1''KD, ex inimicis, ah ipso)]

jiuplr^b p-^iuinrm^ (vom Blute deiner Feinde). Vgl.:

(von deinen' Feinden) = Arab.

Beinjuiplr^^b (vom Blute) hat Arm. aus der ersten Yershahte (iv a'iixaxi, i4#r=)

frei heriiber genommen.
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67, 25 TOO h qui est in sancto)] up^aj (des Heiligen)
= = Arab.

68.14 Iy«> 5s t^ Tcpoasux'^ Kupis, xaipo(; suSoxta? OJK1
pSJI DV nin'' ego vero orationem mean ad te, Domine, tempus
henepladti)] hu jwqop-u 8^/*j t (ich zum
Gebete bin gestanden zu dir, Herr, in annebmbarer Zeit) ===

JLpo (icb babe gebetet Yor dir usw.) = Arab.
77,37 s7:iaTwdT]oav (UOKJ, fideles hahiti sunt, gegen Korn.: Jides

Jiabita est ^tuL.iutniu^jib (sie baben geglaubt) == ojutouoi —
Arab.^®’’^-

81, 8 h Ttaotv xou sdvsatv (D''1Jn in omnibus gentihus)]

ifmaiibmjb ^bp-uiLnuu (alle <Heiden>v6lker) = == Arab.
88 . 12 xal TO TTXY]p(op,a aux-^?] wie 23, i. — 5 = Aetb. Arab.

88. 15 Sixaiooovrj xal xpijxa Ixotp-aoia too Opovoo ooo plSf

"]KDD |1;do, iustitia et iudidum praeparatio sedis tuae)] JlUjtlJ.UtjtnL.P'jlLll

hu jltfiutLaLiiu ^wumutmliiu^ ^ lup-na. (auf Gerecbtigkeit nnd Becbt ge-

griindet ist dein Sitz) = ywucoiOLO Jjla^c^o {l.ojx>»jLi» = Arab.^®’’-

Ich stelle das Merher, nich,t zu den Beispielen formaler Beriihrang von Arm.5,
Aveil in 5 nicM sowolil eine bestimmfce freie Art der Wiedergabe von IH vorzuliegen,

sondern eine Variante (Part. Hopbal von ]1D) statt p2ts durcbzuscbimmern sclieint.

88 . 16 dXaXayixov (nyiin, iubilationem)] ifopfLni-P-Ijilu (deine

Benediktionen) = (deine LobgesM,nge). Vgl. Arm.^'^’^-

:

tii.3cx.A-.AcJ (dein Lob), was auf einer S-Variante mit weggelassenen

Pluralpunkten berubt.

90 . 12 liti (13''SD in manibus)] ft
p.tuqnt.^u hLjilriuhg (auf

ibren Armen) == = Arab.®““*-

92,3 lu^pav devaverunfjl lutTpmpiuib (sind erboben worden)
= oao-Hl? (baben sicb erboben) = Arab.^"‘®°“-

93 ,

1

iTTappTjoidoaxo (V'Sin, lihere egit)] jiujmUgtuL, (ist ofienbar ge-

worden) = = Arab.^®'-

Eine Variante jtujtnUbgiup (du bist offenbar gev^orden) berab.t auf naclitrS,g-

licber Angleichung an die Anredeform von V. 2.

93, 19 T«)V 65ovc5v |xoo Iv x^ xapBtq; pioo (''^'lp3 dolorum

meorum in corde meo)] s^‘-"3 b‘^J Scbmerzen meines Herzens)

= uaX? wo^oSJLdj = Aetb. Arab.^’*’'

97, 7 xal t6 iiX7]p(opia a^x?]?] wie 23, i. = 5 = Aetb. Arab-^^-

102, 11 Ixpa'caltooEv (IDi, corrdboravit)]^ pr. wfbuf^bu (so) =*

= Arab.»‘>“-

103, 35 &axe fiTj uxrdp^etv adxoo? (Di‘'K Tlji, ita ut non sintjl

Jfi bm q^ingliit jt ‘bifiu (mSgon nicbt mebr gefunden werden auf ibr) oder

fnjgjib ft uiTui (existieren auf ibr) = ojo )J (mogen nicbt iibrig

gelassen sein auf ibr). Vgl. Arab.-^^-: Ug-J (bis sie nicbt ge-

funden werden auf ibr) unter Verbindung you 5 mit dem waxe von (6.
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106,29 iv Tot? aTCtT7j5eo|jLaoiv aStwv in adinventionibus

s^m)] ^ ftL^bv^ig (in ilirenWerken) = = Aeth. Arab

Die Stelle gewinxit erliSlite Bedeutung, Tvenn man beaclitefc, daft V. 39, wo
demselben Ausdruck von (S in 5 (in ihren Listen) entspricht Arm. das

ihm fiir liTiTrjSey(J!,aTa gelanfige ipiutg^ (Schritte, Wandel) Metet, Die SrLesart

aelbst ist gewiii Wiedergabe einer bebraiscben Variante
,
wie es in V. 39 an

erster Stelle tatskcblicb stelit.

117, 24 d7akXtaod)[AE9'a emiltemus)] pr. trliuij^ (kommet) = ol.

Vgl. Arab.^^’’-®®™-: (wohlan).

118, 8 lioz afodpa usquequaque = Rom)] /i ui^tun.

(bis am. Ende) = Arab.-^^-: ibUJl J,\. Vgl: (in Ewigkeit) =-

Aeth. Arab.®°“-

Zweifellos gehen ArabAlArm. aufSzuriick, wahrend Arab.^®’^: (J,l IvX:^

(gar sehr bis zuin Ende) einen Miscbtext aus (S und 5 darstellt. Denn V. 43, wo
dem S(i)i; a^dSpa in 5 nicbts entspricht, ist es nach der Arm. fiir acp65ptt gelaufigen

Ausdrucksweise duroh jnjtf- (bis gewaltsam) wiedergegeben. 5 selbst weichb

nicht nur formal von (5 ab, sondern spiegeit offenbar ein hebraisches wieder.

142, 6 dvo8p6s aoi (^i? sicut terra sine aqua tibi)]

npui^u biupiuLft t tun. (ist wie Erde diirstend nach dir) =
K§{ ^ V.-0

* JLotj. — Aeth.; Uao : i (wie Od-
land diirstet nach dir) Arab.®°“ : ^lAksJl (diirstet

nach dir wie die yerschmaohtende Erde) stellen eine Kombination

von 5- und (6-Text dar.

Die tibereinstimmtmg von Arm.S ist eine mehr als formale, weil 5 ofiPenbar

ns'y nicht als Adjektiv sondern als III. Person Fern, eines Perfekts gefafit hat.

149, 6 at 6tp(ooei? too dsou (^fc^
,

exaltationes Dd)]
tupuiugh'b (hocli werden sie machen Gott) = ^o^pop
(erheben werden sie Gott) = Aeth. Arab.®®”^-

Man mag selbst hier vieUeicht nicht alien einzelnen Stellen die

gleiche Beweiskraft beimessen. In seiner Gesamtheit lafit das vor-

gefuhrte Material an der Tatsache eines Abhangigkeitsverhaltnisses

von Arm. gegeniiber 5 nnstreitig keinen Zweifel mehr zu. Dabei ist

eine Beobachtung nicht zu unterdrucken. Die materiellen Uber-
einstimmungen mit 5 sind keineswegs gleichmafiig iiber den ganzen
Text von Arm. verteilt. Sie drangen sich vielmehr hin und wieder

auffallig dicht. Nimmt man etwa noch die angefiihrten Beispiele

charakteristischer formaler Bertlhrungen hinzu, so verstarkt sich noch
dieser Eindruck eines gelegentlichen haufenweisen Beisammenstehens
der 5-Lesarten. Man vergleiche unter diesem Gesichtspunkte den
5,7-10, 21,2 und 23,1, 26,9fif., 34,i7ff., 40,9-14, 49,11-21, 64, 9ff.,

67, 23ff., 88, 3—16, 93, 1
, 102, iif., 103, 19—35, 105, 29f. sich bietenden

Stoffi Auch ohne erst die Gegenprobe darauf gemacht zu haben, wie
viele Oder vielmehr wie wenige von 5 abweichende <5-Lesarten in den
betreffenden Partien Arm. aufweist, wird man sagen konnen, dab an



Mitteilungen. 205

ilinen nicht mehr blolie Einzelberuhrungen mit 5 vorliegen, sondern

5 sich als die wesentlicbe Grundlage des textlicben AUgemeinbildes

von Arm. erweist.

5. Wiedergabe von 5-Varianten; Mifiverstandnisse des

Textes. — Brhohte Bedeutnng kommt zwei besonderen Gruppen von

Erscbeinnngen zu, anf die hier nocb kurz eingegangen werden mufi.

Nocb einleucbtender als sonst wiirde znnaobst der Zusammenbang
mit 5 da sein, wo sicb sogar eine bestimmte bslicbe Variante des 5-

Textes als Grpndlage von Arm. erkennen liebe, Icb vermag indessen

an der Hand des Barnes’schen Apparats nnr zwei derartige Stellen

nacbzuweisen:

35,7 (j)oel oprj Oeou sicut Montes Dei)] npui^u

(wie Berge, Gott) == >^l, wie die Barnes’scben 5-Hss.

ABDEGHQ, Arab.'i®'* und Bar 'Ej3raja in der „Scbeune der Gebeim-

nisse“ als seinen eigenen Text bieten.

Ein vereinzeltea : sicut monies, Domine von isfc naturlioh weifc davon

entfernt eine mit der S-Varianten zusammenfaUende (S-Variante glaubhaft zu maohen,

die als G-rundlage von Arm, in Betracht kame.

73 , 12 elpYotoaTo operatiis est)] np lupiuplrp (welohen du gemacbt

bast) == was die Barnes’scbe Hs. T (Brit. Mus. Add. 14672

des 13./14. Jb.s) von zweiter Hand bietet statt des in 5 berrscbenden

(welclier gemacbt hat).

Dagegen diirften in einigen weiteren Eallen sonst vorlaufig nicht

bezengte 5-Yarianten in Arm. durcbblicken. Hierber gebOren einmal

vier Stellen, an denen eine sonst nicht erklkrbare singulariscbe Wieder-

gabe eines Plurals begreiflicb wird, sobald man als Vorlage einen 5-

Text unterstellt, in welcbem die Pluralpunkte uber dem betreffenden

Worte feblten, und von denen wenigstens drei aucb abgeseben davon

unzweideutig den EinfluB von 5 verraten:

29, 2 xouc [xoo inimicos meos)] j^iP (meinen

Eeind). — 5: (meine Eeinde).

30, 7 {xaxaioTTrjxac Bia xevi^; vanitates supervacue)]

ubnutfi (vcrgeblicbe Eurcbt). — 5; (eitle Be-

ftircbtungen).

Bine Variante ^ ubnailiu (Puroht vergebens) berubt auf Ausgleicbung

mit <S, obne die Spur der Abbangigkeit von 5 verwischt zu haben.

104, 30 Y) auxdiv paxpaj^ou? (Q'lJl'l'lBii iDlilW Edidit

terra eorim ranaAj] trn.utg jfrpl^p[i ‘bngm q^nput (Es sprudelte in der Erde

derselben der Froscb). — 5: (Er liefi kriechen

in ibrer Erde Eroscbe).

Der Zusammenhang mit 5 wird duvch die dem griecbisoben (und hebraischen)

Subjekt entsprecbende adverbiale Bestimmung des Orts siober gestellt. Das von ibm

obne Pluralpunkte gelesene letzte Wort verleitete den armeniscben Ubersetzer es als
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Siibjekfc mit dem Verbum zu varbinden, dessen jedenfalls auf irgendeinem MiG-

verstandnis berubende Wiedergabe durch. ihn’allerdings riitselbaft bleibfc.

118, 171 5|j,vov (n^nn, -hymnum)] ^p^nLp-fiiii (deine Benediktion)

= Aetii.: (dein Iiok). — 5: yl^-ua-al (deine Lobgesange).

Tbeoretiscb mogliob w§re immerhin auob, daG zufallig Aefcb. Arm. unabhangig

von einander die n8.mlicbe Miscbung von 5- und ®-Text aufwiesen, Aber sollte es

flioh, was bei Aeth. der Pall sein miifite, dabei um eine Korrektur naoh. S bandeln,

so wurde schwer abzuseben sein, warum diese vor dem Humerus der (8-Uberlieferung

Halt gemaoht batte, Umgekebrt wurde eine nacb (S korrigierende Hand docb wohl

noob weit eber das uberscbiissige Pronominalelement beseitigt, als just nur den

Humerus verandert baben. So ist denn gewiG die gleicbmaGige Abbangigkeit der

beiden Versionen von der namliohen 5-Variante das weitaus Wahrscbeinlicbere.

In einem fiinften Fade mufi fiir 5^- neben demjenigen der Plural-

punkte aucb nocb der 'W'egfall des diakritiscben Einzelpunktes an-

genommen werden, der das feminine vom maskulinen Pronominalsuffix

der III. Person Singularis unterscbeidet:

47, 4 ev xoXq JBdpsoiv a6x^i; in domibus eius)]
f;

unuTSiupfi

jtL.pnL.ir{m seinem Tempel). — 5: 6<lv^xaa (in ibren Palasten), wofiir

in gestanden baben mufi: o^lpuuaaa (in seinem Palast).

Eine Yariante im Bncbstabentext selbst scheint an einem

weiteren balben Dutzend von Stellen aufgewiesen zu baben, von denen

genau die Halfte in Ai'm. wiederum von vornberein Abbangigkeit von

5 verraten.

5,4 'itapaoTYjooixai oot xai i7r6i|)0[jtat (JlSSKI adstdbo UM et

vidsbo)^ uiuimuMpuium iJ^^L werde bereit sein,

sicbtbar zu werden vor dir). — 5; ljuullo (icb werde micb be-

reiten und werde geseben werden von dir), wofiir geboten baben

diirfte: ^ UjuIIj (icb werde micb <dazu> bereiten, daB icb

geseben werde von dir).

25,1 eXitiCiuv o6 p,-}] oaXsoddi (nj^)5K ''nntsi, sperans non infirmdbor)\

jnuuuigiuj ql> Jft (icb babe gebofft, dafi icb nicbt werde zu-

scbanden werden). — 5: Ji) l;.a-OD (icb babe gebofft; icb werde

nicbt wanken), wofiir als 5-^’'®--Lesart anzusetzen ware; )Jj lyo-aa

(icb babe gebofft, dafi icb nicbt wanken werde).

28, 3 K6pioc ItcI blaxmv TtoXXdiv (d'';i1 iTlfT', Dominus super

aquas muUas)]
(j

Herr selbst iiber

vielen ’Wassern). — 5: |jbs^» Jbo JLpo (der Herr iiber vielen

Wassern), in 5-^- anscbeinend mit Zusatz eines oo< (er) binter

(der Herr), das, als Kopula eines Hominalsatzes (— ist) gedacbt, vom

armeniscben IJbersetzer im Sinne eines griecbiscben abx6<; verstanden

worden ware, den es aucb baben kann.

39, 7 dooiav xat irpo^^opav oux ijO'£Xr]oa<; (MUdH rtHidl Hdt, sacri-

ficiuwi et ohlationeM noluisti)^ upummptuqu ^wi^lrguip

(an Opfern und an Opfergaben nicbt bast du Woblgefallen gebabt). —

^
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5: jJ jb^Votaao JLuapi (Opfer und Opfergalben nicht hast du
gewollt), wovon das letzte Wort in 5-^- gelantet zu haben scbeint:

(bast du dir woblgefallen lassen),

Zusaramenhang mit S wird in jedem Palle durch. den Plural der beiden Sub-

stantive erwiesen. Zur Verbalform vgl. 50, 21 wo ^wShug^g (du wirst Woblgefallen

baben) fiir (du wirst dir woblgefallen lassen) = (S: suSox'jQjeii; stebt.

49. 10 sv Tots opsotv (‘>'1111)2, in mo7%tibus)] (der Berge) ==

Arab.^®*’-

:

JL--4-'* — (die auf den Bergen <smd>), wofiir

mit Ausfall des o (auf) in gestanden baben -wird: (der

Berge).

61. 11 [AT] irpoottOeaQ-e xapStav (1^ nolite apponere cor)]

Jj; jotf^uiptrugltb u[tpin^ Xbp (niclit mogen sicb erbeitern eure Herzen). —
5: o».a JJ (nicbt moge sicb freuen an ibm euer Herz),

woYOn in '5-^™- das ova (an ibm) gefeblt zu baben scbeint.

Zweimal, 28, 3 und 104, so, konnte die bier dem Befunde von Arm.
gegebene Erklarung dem Bedenken begegnen, dafi die Annabme einer

verscbollenen 5-Yariante durcb die zweite eines vom armeniscben Uber-

setzer begangenen Mifiverstandnisses allzustark belastet erscbeine. Docb
sind ahnlicbe Mifiverstandnisse mindestens nocb an vier weiteren

Stellen mit vollster Sicberbeit zu beobacbten:

118,01 dfxapTcoXwv (CJ^ti^l, peccatorum) Jhtjmg (der Siinden) =
JJdx}, was vom Ubersetzer als )Jo.^? (der Frevelbaften) statt als

(der Frevel) gelesen wurde.

118,78 Sn (‘>1, quia) np (-welcbe) = ?, was vom Ubersetzer als

Eelativpronomen (die) statt als Konjunktion (dab) gefabt wurde.

132, 2 TO xaxapaTvov (TT’ti^, quod descendit)] qt (weil es berab-

steigt) = K-uj} (das berabsteigt) mit demselben Mifiverstandnis des j.

136^ 9 3; xpax'^aei xal IBatpieT xa v-Jj-iria aou irpi? t-rjv ulxpav (tnH‘'lS^

fUil, qui teneUt et allidet, ^arvulos tuos ad 'petram)]

np Ipuimt- ^wlb^nL^u hi. h^iup q^tup[t (welcber ergriffeu bat deine

Kinder und gesoblagen bat den Eels) =Jl9jLaiw ^ajiaJo vxa.»;ql!^ ;cul»JLo? ^
(jeder der ergreifen wird deine Kinder und <sie> scblagen wird an

den Eels) mit falscblicber Auffassung des als eigentlicbe Priiposition

zu fassenden Jls*. als Kota Accusativi.

Als Zeugnisse des tatsacblicben Abbangigkeitsverbaltnisses, in

welcbem Arm. gegenuber 5 stebt, baben gerade diese Stellen nocb

einmal sebr boben Wert, weil zu der in Arm. niedergelegten Auf-

fassung eben scblecbterdings nur von 5, nicbt aucb von <5 aus zu

gelangen war.

6. Doppellesarten; Miscbtexte. — Es ist nunmebr an der

Zeit, aucb der Erage naber zu treten, wie das zwiscben Arm.5 be-

stebende Verbaltnis zu erklaren sei. Am nacbsten lage vielleicbt, die

aucb durcb die Worte Bar ‘Epr^jls wenigstens nicbt ausgeschlossene
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Annalime, dafi sclion bei der urspriinglicben Ubersetzung des Psalters

ins Armeniscbe neben einem griecbischen Texte die Pegitta zu Bate
gezogen worden sei, um sich mit ihrer Hilfe das Verstandnis des ersteren

zu eiieicbtern. Gegen sie spricht aber entscbeidend die Tatsache, dab
schon der so ungeniigende Apparat iZobrabs an einigen wenigen Stellen

das Kdnkurrieren einer auf 5 und einer auf (5 berubenden Arm.-
Variante beobacbten lafit.

Eine solcbe Doppellesart liegt in der bedicben Uberlieferuhg zu-

nacbst gerade an dei-jenigen Stelle vor, an welcbe Bar 'Epraja seine

Bemerkung anknupfte:

15, 2 eI o!j] + ttu puipji^
f,j' uil>mnj (und meine Giiter

nicbt sind dir etwas Notwendiges) == (gvg. Ai).(Oa). dyadoiv (xou

o5 xpetav ‘'nilta, guoniam lonorwn meorum non eges), neben:
hi. puip^ fiiT

fj
It% (und meine Giiter mir von dir sihd) = 5

:

woj ylcuX ^ (und mein Gutes ist von dir),

Dazu kommen;

46, 8 uwqipiu uimugt^ 'Ljh op^nLp-IruiiIji (Psalm saget ibm mit Bene-
diktion) — 5: Jluaoo a. o»-\, (psallieret ibm Lob), neben: uutqipiu

uiuuigi:^ ‘litPui ^JiuutnnL, p^irtuiTp (psallieret ibm mit Yerstandnis) = (5;

^aXaxe aovETtu? 1*1)21, psallite sapienter) mit Einfiigung des aus

5 stammenden iDativs.

88, 18 iiopnt-P^hrwbg Jhpng (unserer Krafte) = 5: (unserer

Starke) neben: ijopndp-lrmhg %ngw (der Erafte desselben) = <5\ tyji; 5o-

va[xeu)<; aStoiv (1)2tVi virtutis eorum).

Ware die Miscbung von 5- und (5-Elementen eine scblecbtbin

ui’spriinglicbe Erscbeinung, so konnten natiirlicb derartige Parallel-

formen einer Stelle in der Uberlieferung nicbt auftreten. Sie lassen

eine Erklarung nur in einer doppelten anderen Bicbtung zu. Ent-
weder 1) baben von Hause aus zwei verscbiedene armeniscbe Psalter-

iibersetzungen, die eine nacb 5,- die andere nacb (5, existiert und Arm.
in seiner endgiltigen Gestalt ist das Ergebnis einer Yerscbmelzung der
beiden Texte, oder aber 2) eine einzige sei es aus (S, sei es aus 5
geflossene altere Gestalt des armeniscben Psalters wurde spater nacb
5 bezw, (S iiberarbeitet, die das Ergebnis dieser Uberarbeitung dar-

stellende Endgestalt von Arm. ist also eine wesenbaft mit Gall, ver-

gleicbbare Grofie. Scbon in dem ersteren, gewifi von vornberein wenig
glaubbaften Ealle miiSte nun aber weiterbin gefragt werden, welcbe
der beiden TJbersetzungen als die altere, welcbe als die jtingere, welcbe
als die eigentlicb inafigcblicb gewordene zu gelten, welcbe den Zettel
und welcbe den Einscblag fiir das Gewebe des beutigen Textes ge-
liefert batte. In dem weitaus wabrscbeinlicberen zweiten Ealle gilt es

vollends, dariiber Klarbeit zu gewinnen, ob wirklicb, wie es die Worte
Bar Eprajas anzudeuten scbienen, eine aus (5 stammende altere- Uber-
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setzung nach 5 oder niclit umgekehrt eine aus 5 stammende nach (5

korrigiert wurde.

Piir letzteres sprecken, wie sofort zu bemerken war, die allgemeinen
gesckicktliclieii Verlialtnisse, -unter denen sick die Sckopfung der
armeniscken Bibel Yollzog, die Yerbaltnisse einer tjbergangsepocke
Yon einer G-ebundenkeit des armeniscken Okristentums an syriscke

Spracke, Liturgie und Disziplin zu einem in Spracke nnd Eigenart
eckt nationalen Kirckentnm unter mafigeblickem grieckiscken Einflufi.

Es sprickt ferner dafiir das nestweise Auftreten Yon 5-Lesarten, das

sick weit ungezwungener aus dem stellenweise besonders starken Er-
kaltengebliebensein einer auf 5 berukenden Entersckickt des Textes

als aus einer gelegentlicken intensiYeren Heranziekung you 5 zur

Korrektur einer auf (S berukenden begreifen lafit.

Yor allem weist aber in diese Ricktung eine letzte Gruppe be-

merkenswerter Lesarten Yon Arm., die durck seine Miscktexte aus

Elementen you 5 und (5 gebildet wird. Hierker gekort streng ge-

nommen sckon die zweite der beiden Yarianten Yon 46,8. Wo aller-

dings, wie in diesem Ealle, der Zusammenkang mit 5 nur in der Ein-

fiigung eines 5-tJbersckusses in den Rakmen eines sonst nack <5

gestalteten Textes zum Ausdruck kommt, mlibte es an und fiir sick

dakingestellt bleiben, ok derselbe als das steken gebliebene Rudiment
eines ekemals Yielinekr ganz auf 5 berukenden Wortlautes der be-

treflfenden Stelle oder als eine nacktraglicke Einfiigung in einen ur-

spriinglick reinen <S-Text zu bewerten sei. Nur als weitere Belege

fiir den tatsacklicken starken Einflufi von 5 auf Arm. kommen die

folgenden Miscktexte in Betrackt:

15, 11 68ou$ Cwvj? mK, vias vitcce)] q^ufliuiu^uift^u Jiirling

(deine Wege des Lebens) mit dem pronominalen Element aus JbCjuj yjuJo?

(deinen Weg des Lebens).

50, 14 itveujxan TjYsfxovtxqi (Wni HI’I, ^iritu jtrinci^ali)] ^nq.Lat[

mlTuinL.iuiJ^ (mit deinem kerrsckaftlicken Geiste) oder

p-lriub (mit dem Geiste deiner Herrsckaft) mit dem pronominalen

Element aus Ifcoucxaio yjuoj (deinen glorreicken Geist).

76,8 dirujoexat (Wf', proiiciet)] JkiiJ-brugl^ qfiu (wird versckmaken

mick) mit dem Objektspronomen aus (kat vergessen mick),

84, 10 TOO xaxaoxTjvaioai. So^av (ndd ut inliabitet gloria)]

^lUfLiu^ 'if/Yiui (auf dafi wokne die Glorie desselben) == Aetk.,

mit dem pronominalen Element aus (pu (woknen wird seine

Ekre).

118,30 dXvj&siac (niliJK, veritatis)] Tik^^gnup-lrusb (deiner Wakr-
keit) == Aetk., mit dem pronominalen Element aus .^loAicuoi (deines

Glaubens).

Dafi in den beiden letzten Fallen Arm. mit Aetk. iibereinkommt,

Omens Christianes. Neue Serie XII. 14
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einem Texte, indem sich der — mindestens in der Hauptsache in-

direkte — BinfluIS von 5 auf eine aus (5 stammende GrundscMclit

geltend gemaclit hat, beweist allerdings nicbts. Denn selbstverstandlicb

kann vereinzelt einmal eine Beeinflussung eines (S-Textes durcb 5
und eines 5-Textes durcb (5 zufallig zum gleicben Endergebnis fiihren.

Mcbt oline weiteres eindeutig ist es aucb, wenn zuweilen die

tibersetzungen eines und desselben TJrtextelements nacb (5 und 5
friedlicb neben einander steben, so:

9,8 {jLsvei peimanet), 5: )aukO (<ist be>standig)] A-t 3iuij

(<be>stebt und bleibt).

34,12 axexviav p,oo sterilitatem animaemeae),

JLjfcit ooa ^ uuAaj (und sie ricbteten meine Seele zugrund von

den Menschenkindern <Mnweg>] uiW-ujn-iub^Ay_ ftiT funft^lrgiub

jnpq.i.ng
f,

iRupiiJ^ut^k (oliue Erbo zu macbeu gedacbten sie meine Seele

von den Menscbenkindern <binweg>).

143,15 ^ -xatixa eaxtv cui haec sunt), 5: <hX
(dem so ist)] npng uiju uijuuitu k (deuen dies so ist).

Denn naturgemafi liefie sicb kaum entscbeiden, welcbe der beiden

Ubersetzungen die nacbtraglicb binzugefiigte ist.

Scbon anders ist es zu beurteden, virenn bin und vfieder mitten

in einem im G-egensatz zu 5 sonst (0 wiedergebenden Textgefiige etwas

so Geringftigiges vrie eine blofie Numerusabweicbung von (5 sicb kaum

anders als durcb den Einflufi von 5 erklaren ISfit. Stellen dieser

Ai’t sind:

23 ,

2

ltd daXaaawv super Jiumina)~\
jj

(tiber dem

Meere) mit dem Singular von JLioua (im Meere).

50,18 oxi si dO-eXiQoa? Ouaiav (Hilt 'D, giwniam si voluisses

sacrificium == Eom.)] fpuJbglruii_ ^fip upuimupuiq^u (wenn du gewollt

battest Opfergaben) mit dem aucb 2T1 und also (g^ex. fremden Plural aus:

JLua'

fa (weil du nicbt gewollt bast Opfergaben).

83, 4 xa O-oaiaax-^pta oou altaria tua)] 41"

(deinen Altar) mit dem Singular aus (an der Seite

deines Altars).

Man darf mit aller Bestimmtbeit bebaupten, dab kein Revisor

eines Ubersetzungstextes, dessen scbarfes Auge sicb an der Kleinigkeit

eines Numerusunterscbieds gestoben batte, bart daneben Dinge wie die

an unseren Stellen Arm.(0 gegen 5 gemeinsamen Elemente wiirde

steben gelassen baben, wenn sie der Grundlage seiner Revisionsarbeit

widerspracben, Ein so peinlicber Revisor wiirde iiberbaupt kaum irgend-

eine Spur desjenigen Textbildes iibrig gelassen baben, auf dessen Be-

seitigung zu Gunsten eines anderen seine Tatigkeit abzielte. Yon
einer derartigen Eolgericbtigkeit ist nun aber Arm. in jedem Ealle

weit entfernt.
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Lassen sich, so Tbereits seine yersprengten Ilbereinstimmungen nait

5 in ganz nebensachliclien Dingen nur als Uberbleibsel einer altez’en

Unterschicbt des Textes deuten, denen gerade ilire Belanglosigkeit zum

Scbutz diente, so leuclitet die Ursprunglicbkeit der 5- und der Kor-

rekturcbarakter der (5-Scliiclit vollends dort iiberzeugend ein, wo bei

Textmiscbung scbon von weitem das <5-Element den Eindruck eines

aufierliob auf einen wesenliaften 5-Text anfgesetzten Elickens macbit.

Meist ist es in solchen Fallen vor allem das sohwer zn beseitigende

syntaktiscbe G-esamtgeprage der Stelie, was mit 5 tibereinstimmt,

wahrend in der Wortwabl irgendein leicbt nacbtraglicb einfiibrbarer

Anscblufi an <5 zu beobacMen ist, so daft ein einzelnes Wort der

alteren Textgestalt durcb ein anderes (S entsprecbendes verdriingt

scbeint. Seltener ist unter gleicben Emstanden ein eigentlicher Zusatz

naob <6 wabrzunebmen. Ich verzeicbne folgende StelLen:

11,3 /eIXt] B6Xta (nip^n nsiy, lahia dolosa)]

(mit tiickiscben Lippen) «=* (mit trennenden Lippen)

mit Anderung des Attributs nacb <5.

15, 11 TspiTvoTTjTe? Iv COO sl? teXo? (nsfi

delectationes in dmtera tua usque infinmi)] ft ^uiqg^taLp^Irhi: i[wjlTiptt.[dhrwb

lufnf iljih^bL ft ui^mn. (von der Sufiigkeit der Scbmuckbeit deiner

Kecbten bis zum Ende) = JtcLOjj ?taao.*.cn,s> (und von der

Siifiigkeit, des Sieges deiner Kecbten) vermebrt um die Ubersetzung

des el? xeXo?.

31,6 xTjv dospeiav x^? xapBia? pou (’'nwisn ]1J?, impietateni jpeccati mei)]

qwJl^utpt imfu^iup2ppn^P'l}ditu dbrquig (alle Eucblosigkeiten meiner

Siinden) == (alle meine Siinden) mit einer auf xijv aai-

j3eiav zuriickgebenden Erweiterung.

Die Annabme einer Abbangigkeit von Arm. vielmebr gegen-

iiber wiirde sein „alle“ und seinen Plural unerklart lassen, der wie

gewobnlicb von dem regierten (3-enetiv auf das ibn regierende Sub-

stantiv iibertragen ist.

39, 5 St? [xaxaioxTTjxa? xal fiavta? (j^suBet? (it!) E3'*!inTVfct, in

vanitates et insanias falsas)\ ^ %uibpnLpjjLh Itl ji JhinpaLp^IjA unmt

(auf Bitelkeit und nicbt auf vergeblicben Irrsinn) »= JJ

(auf Eitelkeit, aucb nicbt auf triigeriscbe Eede) mit

Korrektur nacb ptavta?.

48, lOf. xal xeXo?, 5tt oBx otjjsxat xaxacpdopdv Sxav tSiQ

(n«1'* '*!) tnnti^n n«'T' et vivet adhuc in finem. Non

videbit Mefritum, quum vidmt)] bt- ^bggbu ft uuitua,, A-c mbughu

tpHupul^iubnup-^tub^ QnpJ'uiiP uibuglru (und du wu’st leben bis am Ende

und wirst nicbt seben das Verderben. Wann du siebst) =
ljuul p Im>X Uo (dafi du lebest in Ewigkeit der Ewig-

keiten, und nicbt wirst du seben Yerderben. Indem du siebst), bezw.
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JLwto (und du wirst leben), -vvas die Barnes’schen Hss. KLJSTOTX m
und Bar ‘Epraja in der „Sc]i6iLne der Grelieim.nisse“ als seinen eigenen

Text tatsachlicli bieten, mit, Korrektm* nacli eI? teXo?.

62,6 xal alveasL xh ovo|xd (xou, Yg.: xo ox6[jLa [xoo

‘'MSby, laUis exsultationis Icmddbit os meumy] zuPu^fji^^

gb&nLptruj'b op^brug^ /'d' (mit Lippon des Eroblockens wird

benedeien dick mein Mund) == u^ouS ^m-cxju JUoqaj JJLouajaaia (mit

Lippen des Lobes wird loben dicb mein Mund) mit Korrektur nacb

dyaXXidosax;.

96, 2 SixatoauvY] xal xpt(xa xatopOouais xou d-povou auxou plS

1MDD jlDSO, iustitia et iudiciim correctio sedis dusyi jftpuiLnLiiu Itl

jiupq.iupnLppLb ^ uipnrjL %npui (auf Becbt und Grerecbtigkeit

gerade gemacbt ist der Sitz desselben) — ©t^jcjoJa^ Jbu^o ?JlQjXt.jjL2»

(auf Gerecbtigkeit und Recbt gegriindet ist sein Sitz) mit Einflufi des

xaxop&wai? auf den entsprecbenden verbalen Ausdruck des 5-Textes.

102, 16 oux UTtdp^si, xal oux liriYVcuosxai sxl xJ»v x6tov a5xou

IIDlpb '-\)V et non sulsistet, et non cognosdt amplius locum suum)]

^ tru Itlu lrphri.1, uihqb ‘bnpuM (nicht ist 61' uud uicbt mebi' ei'scbeint

der Ort desselben) == <»Kooj jls} (niobt ist er, aucb

niobt wird erkannt sein Ort) mit Einfiigung der IJbersetzung yon exi.

102,22 TCavxl x^TTcp x% Suvaaxsiac a6xo5 (inVtJ^JDlO DltipD in

omni loco domincttionis &ius')\ pbip uiJh^mJb mhqbu t mb^paKp^Cb ‘Unpui

(an alien Orten ist die Herrscbaffc desselben) == oM-^XoLit JLx»? oj.\.ixa>

(auf der ganzen Erde <ist> seine Herrscbaffc) mit Korrektur nacb xoTtcp.

118, 186 Sts^oSooc; 65dx(i)v xaxl^Tjaav ol ^cpdaXpiol p.oo (ni'

exitus OiQiiciTum deduxetnmt oculi wei)] ifutiulj^^ tH^Pd
ftJng (Bacbe Wassers sind berabgestiegen aus ineinen Augen) = Jl3t

ooix. ^ ol( Jbioj (Bacbe Wassers sind gekommen aus meinen Augen)
mit Korrektur nacb xarsp-yjaav.

'

150, 5 alvetxs aoxov ev xup-paXots sutjxoi';, alveixs auxov h xopJBaXoii;

aXaXaYpoo (Hvi'in laudato eum in

cymhalis lene sonantibus, laudate eum in cymbalis iuhilationis)] opfilrylr^

^u, ^ ptubu ^nqgndhu^ op^lrg^^ t [*

Xoifit qjn^ncp^uib (Benedeiet ibn in siifien Worten, benedeiet ilin in

horbarem Laut, benedeiet ibn in der Stimme der Danksagung)] =
a , JbocK/u JlxDta.3 wotojucxjt

(Lobet ibn mit siifien Saiten, lobet ibn mit zu Gebor gebenden
Zytnbeln, lobet ibn mit Stimme und Gescbrei) mit 5-Yariante
(mit Worten) fiir luaa (mit Saiten) und Korrektur nacb dem Genetiy

aXaXaYp-ou.

Trotz starker Freiheit der Wiedergabe lassen die Dreizabl der G-lieder (statt

der Zweizabl von (S) und das Attribut „suli“ im ersten keinen Zweifel daran zu, daJi

wesenbaft eine Wiedergabe von 5 vorliegt, -vvahrend am Ende der G-enetiv siob nur
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aus (5 erlclaren laiit. Eine Arm.-Variante: (bringet) amEnde des

ersten und Anfang des zweiten G-liedes isfc in diesem Sinne belanglos.

Angesiclits von. Stellen init einem derartigen Befunde wird die

ScliluGfolgernng nnaWeislicli: Arm. ist das Ergebnis einer Uber-
arbeitnng, die eine altere auf 5 berubende G-estalt des ar-

meniscben Psaltertextes unter dem Einflufi einer nocb niiber

zu bestimmenden Form von (5 erfabren bat. Diese Uberarbeitung

entbebrte aber, das mnb bier nocbmals nacbdriicldicb betont werden,

jeder strengen Eolgericbtigkeit oder, falls sie etwa folgericbtig unter-

nommen worden sein sollte, so bat sie sicb wenigstens nicbt durcbweg

durcbzusetzen vermocbt. Alter 5-Text ist jedenfalls in -weitem Em-
fange im G-egensatz zu der (S-G-rundlage der Eevisionsarbeit besteben

geblieben. Demgemafi wird ttberall, wo Arm.5 libereinstimmen und

eine von 5 abweicbende (S-Yariante existiert, mit der Moglicbkeit

gerecbnet werden miissen, dab jene Yariante aucb in (5-^™*- vorlag.

Es ergibt sicb also die praktiscbe Eegel, dab Arm. als Zeuge fiir (5

nur soweit in Betracbt kommt, als eine IJbereinstimmnng

von Arm.5 nicbt statt bat, und zwar ist an dieser Eegel im Hin-

blick auf die beobacbteten Ealle von Textmiscbung in striktestem

Sinne festzubalten. Wir miissen in Arm. erfabrungsgemab nicbt nur

auf reine S-Lesarten, sondern aucb auf Miscbungen von 5- und <S-

Text gefabt sein, deren Ergebnis gelegentlicb aucb wobl zufallig sicb

mit einer von verscbiedenen (S-Yariante decken kbnnte. Yon
zwei sicb gegenliberstebenden (5-Yarianten kann also nur
dann die eine als fiir gesicbert gelten, wenn entweder
die andere geradezu mit 5 zusainmenfallt oder docb der

Text von Arm. sicb nicbt aucb aus einer Miscbung von ihr

mit 5 erklaren labt.

(Fortsetzung folgfc.)

Prof. A. Batjmstauk,

Zur Hagar-Legende. — Der koptiscbe Biscbof Michael von Dimjlt

(vom Ende des 12. Jabrbunderts) fiibrt die bei den Arabern und

Agyptern gebraucblicbe circumcisio mulierum auf Hagar, die

Mutter Ismaels, zuriick (s. G-. Graf, Uin Beformv&rsuch innerhalb der

koptischen Kirclie im 13. Jalirhuoide^d. Collect Hieros. IT. Paderborn

1923 S. 171 u. 101 f.). Ein nocb alterer Zeuge fiii’ die aucb bei den

cbristlicben Orientalen angenommene Sage ist der Nestorianer 'Abd
al-Masib ibn IsMq al-Kindi im 9. Jabrbundert, der selbst arabi-

scber Abstammung war, oder wenigstens die unter seinem Namen
gebende Apologie des Obristentums (Arab. Ausgabe London 1880

S. 102; vgl. "William Muir, The Apology of 'al Kindy. London 1911.
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S. 91 A. 1). ISTacli seiner Darstellnng liatte Sara eigenhandig die

Operation an ikrer Magd aus Raclie nnd zu deren JBrandmarkung

vorgenommen. Um nickt als Entelirte zu gelten, liabe Hagar die in

Frage steliende Sitte als ein angeblicli Ton Abraham uberkommenes

Grebot bei ihrer Scbwiegertochter und deren weiblichen Nachkommen
eingefiihrt. Die Berichte entstammen wohl jiidischer oder muslimisclier

Anekdotenliteratur.

Die ^S^bier^^. — In meinem vorhin angefiihrten Buche {Ein

JReformversuch usw.) S. 86—88 babe ich dargetan, dab Michael von

Dimja,t und andere christliche Autoren die Bezeichnung „Sabier“ auf

das Heidentum anwenden. Ein weiteres klares Zeugnis dafur, dab in

der christlich-arabischen Literatur der Fame Sabier ganz allgemein

im Sinne von Heiden gebraucht wird, bietet die Disputation des

Mdnches G-eorg vom Kloster des hi. Simeon Stylites, welche nach

der handschriftlichen tjberlieferung mit drei muslimiscben Gelehrten

i. J. 1107 n. Chr. stattgefunden haben soli (vgl. Or. Christ N. 8.

yi [1916] S. 139). Darin werden die Keligionen der Sabier, der Juden,

der Muslims und der Christen auf ihren inneren 'Wahrbeitsgehalt ge-

priift und einander gegeniibergestellt. Yon den ersteren heibt es

{Cod. Vat ar. 146 Bl. 36®-! Vat ar. 504 Bl. 33®'f.): jj’Wir beginnen

mit der Eeligion der Sabier und ihrem Buche. Du findest (o Emir)

bei ihnen die S,ufierste Unwissenheit und Torheit, indem sie das G-e-

schSpf anbeten und nicht den SchSpfer und das Schamlose und Ab-
scheuliche verehren — das Schamlose wird namlich bei ihnen gelobt —

,

und indem sie verworrene Gesetze und verschiedene Lehrmeinungen

und kunterbunte Satzungen aufstellen und eine Yielheit von Gbttern,

die einander bekampfen. Dieser obsiegt und jener wird besiegt. Du
findest einen Gott, der den Himmel bewohnt, und einen Gott, der die

Erde bewohnt, einen mannlichen Gott und einen weiblichen Gott,

einen groben Gott und einen kleinen Gott, einen Gott, der Zorn und
Totschlag vorschreibt, und einen Gott, der den Ehebruch und die Dn-
zucht gebietet, einen Gott, der in Liebesleidenschaft entbrennt, und
einen anderen, der leidenschaftlich geliebt wird. Infolge ihres Irrtums

und ihres Eernseins von Gott, infolge dieses sind ihre Augen ver-

finstert, und infolge der Einsternis, welche ihre Vernunft gefangen
nimmt, infolge dieses nimmt sie der Teufel in Besitz und beherrscht sie.“

Dr. G. Grap.

Mariniaims von Bosapha. — Es gibt wohl nur wenige Bucher,

die trotz ihres hohen Alters noch heute dem Theologen und Historiker

so unentbehrlich sind wie Lequiens Oriens Cliristianus. In dieser

unvergleichlich reichen Materialsammlung scheint der Stoff liickenlos
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zusammengetragen zu sein, so daft den spateren G-esclileclitern kanm
mehr etwas anderes zu tun ii'brig blieb, als vereinzelte Nacbtrage aus

neuveroffentlicbten Quellen
.
binzuzufiigen. Wer jedocb einmal Xi.s An-

gaben im Einzelnen nacbpriift, wird bald bemerken, dab bier nocb

mancbes zu bessern und umzugestalten ist. Abgesehen davon, dab w
jetzt mit Hilfe des besser gesicbteten Materials und der bequemeren

Hilfsmittel, die uns zu G-ebote steben, ^yieles ricbtiger erkennen konnen

als es 1740 moglicb war, entbalt dock der Oriens Christianus aucb

zablreicbe TTngenauigkeiten und XJnricbtigkeiten, i die zwar den Wert
des groBartigen Werkes kaum zu beeintracbtigen vermogen, aber docb

urn so mebr der Verbesserung bediirfen, als es nur wenige Biicber gibt,

die so baufig mit blindem Vertrauen ausgescbrieben werden wie dieses,

Eine notwendige Vorbedingung fur eine verbesserte Eeuausgabe

des Werkes ist eine kritiscbe JBearbeitung der Bistumerlisten der ein-

zelnen Patriarchate
,

fur die besonders H. Gelzer yiel wei'tvolles

Material gesammelt bat. Eiir das antiocbeniscbe Patriarcbat sind

diese Vorarbeiten zu einem gewissen Abscblub gelangt; die gescbickte

Bekonstruktion der Notitia Antiocbena yon 570 n. Cbr. durcb Vailb5

bat sicb jetzt durcb die Auffindung einer syriscben Ausgabe der

Originalnotitia in der Hauptsacbe als ricbtig erwiesen.^ Erst wenn

diese Grundlage gescbaffen ist, wird man mit Erfolg daran geben, die

Bisobofe der einzelnen Bistiimer zusammenzustellen, und wird dabei

oft zu neuen und iiberrascbenden Resultaten gelangen. Im folgenden

soil an einem Beispiel gezeigt werden, dab selbst das Material, das

scbon zu Lequiens Eeiten yollstEndig bekannt war, nocb keineswegs

erscbopfend bearbeitet ist.

L equ ien fiibrt II 951 f. folgende Biscbofe der Ecclesia Sergiopolis an:

1. *** (urn 434).

2. Oandidus (540).

3. Abraamius (553).

‘ Beispiele: Lequien 11 797 f. -werden als EiscMfe yon Gabala, das obendreln

mit Gabula zusammenge-worfen ist, falscblicb im d. 881 Eusebios statt Bomninos, im
J. 451 in dertiberschrift Petros (!), im Text Uramos(l) statt Polykarpos (Mansi VII 153)

genannt; p. 865 wird Ohilon von Konstanteia in Arabien als Teilnehmer des Nioae-

nums statt des Konzils von Kpel (381) bezeicbnet; p. 1030 heifit der Biscbof von

Irenopolis in Isaurien (codd. Hermopolis, Hieronopolis) im J. 458 Paulus statt Julianas

(Mansi VII 563) j p. 849 wird Eusebius Abidae (Abydenus; im J. 458) statt Jabruda,

wo er bereits 451 bezeugt ist (p. 845), einem ganz unbekannten Bistum Abida zu-

gewiesen; p. 979 wird der Biscliof von 451 ’0Xu|X7riOi OEoSooiouTroXecoc zwar ricbitig

bei dem osrboeniscben Bbesaina genannt, zum Namen des Bistums aber falscblicb

TYji; }JLE7aXy)c ’App-ev^ac Mnzugesetzt: im armeniscben Tbeodosiupolis Erzerura)

war damals vielmebr Mavaacr^C Biscbof (Mansi VII 160 B, vgl. aucb 441 B, wo aber

nur ein Tbeodosiupolis genannt ist und der griecb. Text Mavaucr^, der lat. jedocb

Olympius als Biscliof anfiihrt).

2 Vgl. meine Studien zur Not. Ant, Bgzant Ztschr. XXV [1925], 60—-88.
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Nun ist aber der Name Sergiupolis erst spateren Ursprungs; urn

434 fiihrte die Stadt nur ihren orientalisclien Namen Rasapha (Ygl.

den Brief Alexanders von Hierapolis bei Ed. Schwartz, Acta Cone.

Oecum. I vol. lY 171 28
;

griecli. T-qaaepa, arab. ar-Rusafa). Dalier liat

G-elzer (zu Georg. Oypr. 883) ibr mit Recbt aucb den Teilnebmer des

antioebeniseben Konzils von 444 1 Motptav^; 'Poaaepa? (Mansi VII 325 D)

zugewiesen. In der lateiniscben Version beifit er Marinianiis Jotwpae\

der Name des Bistums ist zweifellos in Rosapbae zu verbessern und

der Bisebof bei Leq[uien II 1019 mnter Jotape zu streicben. Der

erste bei Lequien namenlos gebliebene Bisebof der Wiistenstadt wurde

um 434 von Joannes von Antioebeia gegen den WiUen Alexanders

von Hierapolis eingesetzt {Acta Cone. Oec. a. 0.163 36: jpervasit vero

et martyrium sancti et boni victoris Sergii martyris, quod sub Siera^o-

litana erat ecclesia, et noviten" illic contra morem ordinavit eyisco^um).

Nun erwabnt aber das Synodicon Oasinense (167 lo. 160 42 ed. Sebwartz)

einen Bisebof Marini anus, der gegen die Bestimmungen der nikii-

niseben Kanones niebt vom Metropoliteri seiner Provinz geweibt

worden war. Man bat ibn bisber stets obne Grund fur den Nacbfolger

des Aquibnus von Barbalissos angeseben (Baluze bei Lequien a. 0.;

Mansi V 908 Anm, b); er ist aber obne Eweifel mit dem eben er-

wS-bnten Bisebof von Rosapba gleicbzusetzen, bat also diese Wiirde

434 und 444 bekleidet.

Gleicb binter der Ecclesia Sergiopolis finden wir bei Lequien
a. 0. die von Marianupolis, deren Bisebof Oosmas sicb unter den

Subskribenten von 451 findet. Ereilicb ist seine Untersebrift niebt

sicber bezeugt, wie sobon E. Kubn (8tddt. tj,. burgerl. Yerfass. d.

B'om. Bdehs II 324) erkannt bat. Denn die beiden grieebiseben

Subskriptionslisten des Cbalcedonense weicben gerade an dieser Stelle

voneinander ab. In beiden untersebreibt Stephanos von Hierapolis

fiu' mebrere seiner Suffragane und zwar nacb Mansi VII 169 oirep

OSpavlou TroXetoi; 2o6pa)v, Mapa ttoXswc "Qpipia)V, AaolS 'itoXecoi; Euptoirou,

Koopia 7:6X60)? Mapiavou7r6Xeo)?, nacb Mansi VII 429 aber buep Oupavtou,

Mapa,. AaulS, Kocjfj-a, Mapiavou (lat. Marino). Ein Vergleicb zeigt, dab

aucb p. 169, wo die Namen der TtoXei? offenbar erst spiiter erganzt

sind, am Scblub vielmebr zu lesen ist: Koopia ttoXecd? , . . .

,

Mapiavou

TcoXem; . . .
. ,

dafi also bier zwei Stadtenamen feblen. Uberdies wird

an dieser Stelle aucb zu Marianupolis angemerkt, der cod. Paris, babe

nur „Marianus“ und „in antiquis exem^laribus JDivion. et Gorb.“ seien

die Worte „Bossa Fassy“, im Paris. „Bosa Fasa“ binzugefiigt. "Wir

erkennen jetzt sofort, dafi es sicb wiederum um unseren Bisebof von

1 Zur Datierung vgl. K. Q-iintlier, Theodoret von Cyrus, Frogr. Aschaffen*

turg 1913, 10.
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Rosapiia handelt und daher zulesen ist: Koo}jLa tt(5Xeu); . . . .

,

Mapiavou

TT^Xsox; ‘Poaaipac.

Das Bistum Mapiavoti-iroXtc ist damit aus der "Welt gesdiafft, wali-

rend der Bischof Mapiav6<; oder Marinianusi von Rosaplia nunmelir

auCer in den Jahren 434 und 444 nocli 451 bezeugt ist. Bei Barbalissos

haben wir ihn als Bischof gestricben; dafiir miissen wir diesem Bistum

jenen ICoopLai; von 451 zuweisen, da Barbalissos von den 12 Bistiimern,

die damals unter Hierapolis standen, das einzige ist, fiir das bisber

kein Biscbof als Teilnebmer am Cbalcedonense nambaft gemacbt werden

konnte.2 Dr. E. Honig-man^st.

B) rOESCHUNGEN UND FUNDE.

Sinaitisclie Bibelfragmente, — Im Jabre 1919 iiberliefi mir der

inzwiscben verstorbene H. Dr. Grote (Leutkircb) eine Zeitlang zur

Bestiminung secbs Hss.-Fragmente, welcbe er in friiberen Jabren in

Kairo erworben batte. Etinf davon erwiesen sicb als Stiicke jener

illtesten Art der cbristliob-arabiscben Dbersetzungsliteratur, welcbe im

Mtir-Saba-Ivloster und im St. Katbarinen-Kloster vom Sinai beimiscb

war und besonders durcb Veroffentlicbungen in den Studia Sinaitica

bekannt geworden ist. Uber den jetzigen Verbleib der Mebrzabl dieser

Fragmente ist mir nicbts bekannt; zwei davon (nicbtbibliscbe) sind

inzwiscben in die Bayeriscbe Staatsbibliotbek in Miincben gekommen.

Da mir seinerzeit H. Dr. Grote erlaubte, von ibnen im Or. Chr.

Kenntnis zu geben, soU dieses biemit fiir die bibliscben Brucbstiicke

seiner Sammlung nacbgebolt werden.

1. Der Best eines mit dem Messer zerscbnittenen Oodex samt

dem dazugeborigen Einbanddeckel aus Holz mit geprefitem Leder-

iiberzug. 52 Perg.-Blr. und dazu 6 lose Blr. der gleicben Hs. 17 X 12^2,

bezw. 13 cm. Text ca. 13 x 10 cm. 19 u. 18 Zln. Scbrift: 10. Jabrb.,

sebr gleicbma&ig. tlberscbriften und Scblufiformeln der Teile sind rot.

— Inbalt; Best eines N. T. 1) (Auf den losen Blrn.) Act. 6, 32

f 1 1 1lXa I bis 8, 32 ('AjjAl 2) Act. 13, 3

. XA.*iJo) bis ScHub : Bl. —36 b 3) Jac. Bl. 37*^—41b

4) IPetr. Bl. 42"~47b
'

5) 2 Petr. Bl. 47^’-51^ 6) iJo. Bl. 5P—56b

7) 2 Jo. Bl. 56^—57b 8) 3 Jo. Bl. 57’’—58b 9) Jud. Bl. 58*^—59b

1 Welche Fcwm den Vorzug verdient, isfc fraglicb.; vielleiolit das seltenere

Marinianoa. Vgl. anci. Mansi VII 429 I) Maptviavo? (lat. Marianas) iTCicrx. 2uvvaSa)V.

2 Selbsfcandig subskribierfcen IlaTpixtoc I'Jt. Neoxaiaapeiai; (Mansi VII 141 A,

vgl. auoli Acta Sanct Novewib., Prolyl, p. 541 4o), ferner (Mansi VII 146 D) ©eoScb-

pY]TO<; Itt. Kupoo, ToutpTvot; Itt. 2ap.OffaTS(ov, ’lu)avvr)i; lir. Fepp-avixeiaf;, TiixoJeoi;

lir. AoX{)(t]c, E66Xxtoc Ijt. Zeuygaros and AO-avdcnoc in. Ileppr);.
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Eine Kapiteleinteilung fehlt; nur yor Act. 5, 34 stelit das Kubrum:

jssw ^ „Lesung am neuen Soniitag“. Die TJbersetzung ist

yerschieden yon dem Text der in Studia Sinaitica YII yeroffentlicliten

Acta nnd katboliscben Briefe, berubt aber auf dem G-riecbiscben, wie

u. a. die nnyeranderte Ubernalime der Eigennamen mit iliren Dekli-

nationsformen beweist, z. B. Act. 6, 5 xal np6;(opov. 6, 9

^ dito KiXixiac. 8, 27 WJift e6vo3)(o<:

oovdatTjc KavBdxTjc.

2. Eine Lage mit 8 Berg. Blrn. 18 x 12 cm. Text 14 X 9 cm.

21 Zln. — Das Fragment gehSrte einmal zu Cod. Sin. ar. 154, yon

welcbem Marg. Dunlop G-ibson in Stud. Sin. YII (1899) den Teil

yeroffentlicbte, den sie im Sinaikloster zu Gesicbt bekam, und umfaBt

jene 6 Blatter mit Act. 7, 49 b—9, 29, welcbe ibr zu ibrer Ausgabe

feblten, dazu merkwikdiger Weise aucb nocb das diese 6 Blr. um-

scbliefiende Doppelblatt 1 u. 8 mit Act. 7, 27—7, 49 a und 9,30—9,40,

womit die Ausgabe Gibson’s beginnt.

3. Eiinf Lagen mit 40 Blrn. yon starkem, steifem Pergament.

20 X 14^2 cm. Text 16 x 10 cm. 21 Zln. — a) 34 Blr. dieses Erag-

mentes sind ein Stiick des in Cod. Sin. ar. 155 feblenden Teiles aus

dem Corpus Paulinum, dessen ersten Teil Bom. — Epb. 2, 9) M. D.

Gibson in Stud. Sin. II (1894) yeroffentlicbt bat, und bilden die

genaue Fortsetzung des dort abgebrocbenen Textes: [J-A

ljw2h.l Der Text reicbt bis 2 Tim 2, 12 a. — Die

Lektionsyermerke (lyo' „-wird gelesen“) teilen den Text wie folgt:

Epb. 2, 11—3,13: am 2. Sonntag. 3, 14—21: am 10. 8. 4, 1—6: am
6. Tag der xaXavSai (jwU.ji.U) 4, 7—24: an den Festen der Apostel.

4,25—6,24: am 7. Freitag der Fastenzeit. — Pbil. 1, 1—2,4 obne

Lektionsyermerk. 2, 5—4, 3: am 10. Sonntag. 4, 4—21: am 11. Sonntag.

— Col. 1, 1—2, 7 : am 12. S. 2, 8—4, 18 am 13. S. — 1 Tbess. 1, 1—4, 11

obne Lektionsyermerk. 4, 12—5, 28: iiber die Toten.— 2 Tbess. obne L.

— Hebr. 1, 1—2, 10: am Tage des Fastens der Geburt (Cbristi).

2, 11—8, 18: am 13. Sonntag u. am grofien Freitag. 9, 1—10: fiir die

Entscblafung der Herrin Maria und jede Kircbweib (lylLi'

l^xaivia). 9, 11—10, 18; am 13. Sonntag und am grofien Freitag.

10,19—11,31: ebenfalls am grofien Freitag. 11,32—40: beim Ge-

dacbtnis der Martyrer. 12, 1—13, 6; am Feste der yierzig Martyrer.

13, 7—25 (am Sonntag) des Lazarus und aucb (an den Festen) fiir

die Gerecbten. — 1. Tim. 1, 1—14 obne Lektionsyermerk. 1, 15—3, 13:

am Gedacbtnis des bl. Stepbanus. 3, 14—6, 12: zur Konsekration der

Kircbe. 6, 13—21: wieder am grofien Freitag.

b) 6 beigelegene Blatter des ebemaligen Handscbriftenbandes (Sin.

ar. 155) entbalten das Brucbstiick einer tbeologiscben Abbandlung
mit biblischen Belegstellen und Yaterzeugnissen fiir die Gottbeit Cbristi.
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Dieser Teil ist jetzt als Nr. 1071 dem. arabischen Hss.-Bestand der

Bayer. Staatsbibliotliek in Munclien einYerleibt.

4 Ende des Jabres 1921 erbielt icb die pbotograpbiscbe Kopie

der letzten Seite einer arabiscben Bergamentbandscbrift, welche sicb

im Besitze eines Antiq[iiitatenbandlers in Kairo befinden sollte und

dem oben genannten H. Er. Grrote brieflicb znm Kauf angeboten war.

Was aus dem Handel geworden ist, entzielit sicli meiner Kenntnis.

Das photograpbierte Blatt aber erwies sicb gleicbfalls als ein wert-

voUer Zeuge fiir die alteste cbristlicb-arabiscbe Literatur. Es entbalt

folgenden Text (die vielfacb feblenden diakritiscben Punkte ergSnze icb)

:

„mit euren Geistern. Amen. — Yollendet ist dieser Brief [soil, an

Philemon] durcb die Hande des Dieners Gnesim6s“ (vgl. Pbil. v. 10).

Nacb einer dekorativen Zeile mit Punkten folgt die Inbaltsangabe

des Codex;

<X.u} Ixu.! 1 1 A^^ A^ Am*..#!!.!

A^^ A^

A*^ [AO

A^ j.A*l lX^ ^ A^ J$jXo.aJ1

£,MI j-iXftl XJCXiJl

„Zu Ende sind mit Gottes Hilfe die Briefe des Panins, des aus-

erwalilten Apostels, nnd es sind yierzebn (Briefe). Und Lob und Preis

und Dank sei nnserem Herrn und unserem Gott Jesus Obristus. —
Eeststellung des Apostolos: Der 1. Brief an die Bewobner von Rom.

Der 2. und 3. an die Bewobner von Korintb. Der 4. an die B. von

Galatien. Der 5. an die B. von Epbe§os. Der 6. an die B. von

Pbilippi (Eilibusibs). Der 7. an die B. von Koiossa (Qbl{is§;S). Der

8. und 9. (an) die B. von Tbessalonike. Der 10. an die Hebraer. 11

und 12 an Timotbeos. Der 13. fib' Titus. 14 fiir den Bruder Pbilemon.“

Im unmittelbaren AnscbluG die Subscriptio:

O^i Cr^
\ \lX*
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^jL^JsO^l^ iwjV \ i.Il-<-4<0 <^»>«.^ O^ I
(_2,

(Die letzten z-wei Zeilen sincl in selir fliiclitiger Kursive gesclirie'ben.)

,-,TJnd gesclirieben liat der elende, arme Dawid yon 'Askalon in

Jerusalem diesen Apostolos. Grott erbai;me sick dessen, der (ihn) er-

wirbt und absckreibt und best, und erbarme sicli des elenden Scbreibers

nnd bringe uns alle im Himmelreicli zusammen. Amen. — Yollendet

in der Halfte des zweiten Kknun im Jabre 6410 des Adam“

(= 15/16. Januar 902 n. Cbr.).

Der bier mit seiner Heimat naber bestimmte Kopist David ist

der gleicbe wie der Scbreiber des bagiograpbiscben Pergamentpalim-

psestes Cod. ar. vescr. Tiscbendorf. II, der die Leben der Heiligen

vom Kloster Mar S§,ba iiberliefert (s. Gc. Graf, Die christl. ardb.

Literatur. D. i. B. 1905. S. 12 f, dazu Theolog. Quartalschr. Tubingen

1913. S. 163). Die Identitat erweist auf das deutlicbste der vollkom-

men gleicbe Ductus in beiden Hss. (Ygl. das facsimile aus dem Leben

des bl. Abramios in al-MaSriq 8, no— roA). Aucb das beiderseitige

Datum fiibrt in die gleicbe Zeit: dort ca. 890, bier 902.

Dr. Q. Graf.

C) BESPRBCHUNGEIN.

Scrittori cristiani afitichi (Eoma, Libreria di Cultura 1921 ff.).

,Das Empfinden, Jafi die Scbriften der iilteren cbristlicben Epocbe

zu wenig bekannt und der Geist jener grofien Zeit der Gegenwart

naber gebracbt werden mufi, ist zur Yeranlassung filr eine italieniscbe

Sammlung cbristlicber Texte geworden, die zeitlicb bis zum 4- Jabr-

bundert, fib orientaliscbe Texte bis zum 6. reicben sob. Bei griecbiscben

und lateiniscben Scbriftstellern will man Text und IJbersetzung bieten,

bei orientaliscben nur letztere. Die Sammlung ist nicbt nur fiir ge-

lebrte Zwecke bestimmt; die bandlicbe Form (etwa der Sammlung
Kosel u. a. entsprecbend) sowie der geringe JPreis diirften eine weit-

gebendere Yerbreitung ermoglicben. "Wer der eigentlicbe Leiter des

Unternebmens ist, gebt aus dem Prospekt nicbt bervor; yielleicbt

E. Buonajuti? Zur Anzeige liegen mir folgende Heffccben vor:

1. E. Buonajuti, Lettera a Diogneto. Testo, trmluzione e note. 1921,

59 S.

Die Einleitung unterricbtet iiber die bandscbriftlicbe Uberlieferung,

Inbalt, Abfassungszeit, Stellung innerbalb der cbristlicben Literatur

und gibt bibliograpbiscbe Y^inke. Die deutsche Literatur ist sebr
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reiclilich yerwertet. Text und UbersetzuBg sind 7011 einigeri Hin-
weisen auf die sonstige frtilicliristliclie Literatiir begleitet.

2. Gins. Sola, La Passions di S. Perpetna e 8. Felicita. Testo, intro-

dumne, tradumne e note.

3. Giorgio loYi della Yida, Bardesane il dialogs delle leggi dei poesi.

Introdudone, tradusione e note. 1921. 51 S.

Der Heransgeber, der sich schon in melireren Arbeiten mit Barde-
sanes bescbaftigt bat, fabt in der Einleitung die Resultate knrz
zusammen, verzeicbnet die wicbtigste Literatur und bringt dann
eine Ubersetznng nach dem Text der Patrologia Syriaca II; wo
er auf Grand eigener oder fremder Konjekturen yon der dort ge-

gebenen lateiniscben ijbersetzung abweicbt, wird dies in den EuB-
noten bemerkt; aucb einige sacblicbe Notizen sind beigefiigt.

4. E. Buonajuti, Frmnmenti gnostid. 1923. 166 S.

Eine Einleitung in 32 Seiten.gibt eine Einfubrung in das Gebiet des

Gnostizismus und bebandelt die gnostisoben und die antignostiscben

Quellen sowie den Obarakter dieser religionspbilosopbiscben Ricbtung.

Die Literatur — fast ausscbliefilicb deutscbe — wird nacb den beiden

Gesicbtspunkten: Quellenlaitik und Eorscbungen iiber das "Wesen des

Gnostizismus angegeben. Die einzelnenSysteme: Basilides undlsidorus,

JKarpokrates und Epipbanes, Valentin, Herakleon, Ptolemaus, Tbeo-
dotus werden in zusammenbangender, systematiscber Darstellung

unter Anftlbrung von Textausziigen geboten. Ein Abscbnitt iiber

Gnostiker und Neuplatoniker, sowie die Ubersetzung des Hymnus
aus den Jobannesakten bilden den Scblufi. So wu'd im Rahmen
eines verbaltnismaBig kleinen Bucbes eine gute Xlbersicbt iiber den

Gnostizismus geboten.

5. M. Monachesi, 11 Pastors di Erma. 1923. 142 S.

tiber tiberlieferang, Einbeit und Brobleme des „Hn’ten“ wird in

der Einleitung referiert, obne dafi Monacbesi selbst Stellung dazu

nimmt; ein Verzeicbnis der wicbtigsten "Werke fiir ein weiteres

Studium ist am ScbluB beigefiigt. Es wmd nur eine Lbersetzung

geboten und nicbt einmal vom ganzen Text; eine Anzabl Kapitel

werden nur inbaltlicb wiedergegeben.

6. TJ. Ealdati, 8. Irenes, Esposmone della predicadone apostolica.

1923. 170 8.

Die vorliegende Ubersetzung will den scbwierigen Text moglicbst

wortlicb wiedergeben und bat, obgleicb sie sicb auf die Vorarbeiten

stutzt, selbstandigen Wert. In Zweifelsfallen sind abweicbende

Wiedergaben von Stellen nacb Mkert^ean und 8. Weber in den
Noten mitgeteilt; der lateiniscben sowie der deutscben Ubersetzung

Webers wird Anerkennung gezoUt. Wo im Text Erweiterungen

zum Zwecke des besseren Verstandnisses notwendig waren, sind
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sie in Klammer eingeschlossen; haufig begegnen in den FuBnoten
Hinweise auf den Wortlant des armeniscben Textes, wenn eine

andere Redeweise in der Ubersetzung gewablt werden muBte. Eine

Einleitung yon 47 Seiten zeigt, daB der tjbersetzer die aus AnlaB

dieser neugefundenen Schrift aufgetaucliten Eragen allseitig^ verfolgt

bat. Das Biicblein diirfte trotz der entgegengesetzten AuBerung
auf S. 47 aucb fur wissenscbaftlicbe Z'wecke gute Dienste leisten.

Prof. A. RijCKEE.

Gregorii Nysseni opera. Vol. I Contra Eunomium lihri ed.

Vernerus Jaeger. Ears prior, liber I et II. Berolini, apud Weid-
mannos, 1921 (XII, 391 S. gr. 8®).

Tiber die Ausgaben der Werke Gregors yon Kyssa waltete ein

Unstern: die Vorarbeiten der Mauriner fiir eine Ansgabe, die die

nnzureichenden yon Pronto Dncaeus und Morelli ersetzen sollte,

warden durch die Revolution vernicbtet; die nenzeitlichen Porderungen
entsprecbende von Porbes (1855—61) ist iiber zwei Paszikel nicbt

binausgekommen; Oebler (1865) bracbte auch nur einen Band ber-

aus. Darnm muBte nocb 1912 Bardenbewer in seiner Geschichte

der altlcirchlichen Literatur (3. Bd. S. 193) scbreiben: „ . . Die Editoren-

arbeit, die SichersteUung des ’W’ortlants, die Vorbedingung der Er-
bebung des Inbalts, ist in fast beispielloser Weise yernacblassigt oder

bintangebalten worden. Eine Edition, welcbe aucb nur den be-

scbeidensten Anspriicben geniigt, liegt nicbt yor.“ Durcb den Ent-
scbluB U. yon "Wilamowitz-Moellendorfs, den Betrag der zu seinem

60. Geburtstag (1908) zur Yerfiigung gestellten Stiftung fiir die Aus-
gabe der "Werke Gregors yon X. zu verwenden, wird die bisberige

"Yernacblassigung endbcb gut gemacbt; es sollten zunacbst die Werke
Contra Eunomium in Angriff genommen werden, um aus diesen dann
den KacblaB des Arianers wieder berstellen zu konnen. Die Aus-
fiibrung dieses Teiles des Planes bat W. Jager ubernommen; der
mil- bier vorliegende 1. Teil entbalt nocb nicbt die Prolegomena, die

dem 2. (inzwiscben aucb erscbienenen) Bande yorbebalten sind. Die
Aufgabe des Herausgebers bestebt bei diesem Werke Gregors nicbt
nur darin, den Text in einer den heutigen Anspriicben geniigenden
Weise nacb den Handscbriften berzustellen, sondern aucb darin, die

urspriinglicbe Reibenfolge der Biicber zu rekonstruieren; bierftir konnte
sicb der Herausgeber auf die Vorarbeiten Diekamps (BZ. XVIII
8. 10 ff.) stiitzen. Das bisber als 2. bezeicbnete Bucb der Druck-
ausgaben gebort nicbt zur Verteidigungsscbrift der Nysseners, ist yiel-

mebr eine selbstandige Sonderscbrift, in der Gregor an einem yon
Eunomius dem Kaiser 383 vorgelegten Glaubensbekenntnis Kritik
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iibte und dabei einzelne Partiea seiner eWas alteren Scbrift Contra

Ennomium wortlicli ausschrieb. Das 3. Bucb erscheint bereits seit

dem 7. Jahrbundert in 10 xofiot geteilt und tritt als liber 3—12®“ in

den Druckausgaben auf. Das urspriinglicbe 2. Bucb wurde mit der

Zablung 13 oder 12^ an den Schlufi gestellt. In der neuen Aus-

gabe ist nun die ricbtige Eeibenfolge wieder bergestellt; der vor-

liegende 1. Teil des 1. Bandes umfafit Bucb 1 und 2 (= 1 und 12'^)

mit einer vorausgescbickten Kapiteleinteilung, die wenigstens beim

1. Bucbe auf den Autor selbst zuriickgebt, aber in dem Text vom

Herausgeber nicbt beriicksicbtigt ist. Daftlr bat er eine Einteilung

in kleine, fortlaufend numerierte Abscbnitte yorgenommen. Die

Seitenzablen der Mignescben Ausgabe steben ebenfalls am Bande und

erleicbtern das Aufbnden der Stellen.

Beider ist diese abscbliefiende Ausgabe in der Zeit der Papier-

not gedruckt worden; das Papier ist derart, dab man ein frtibzeitiges

Vergilben befibcbten muB. Ob wir boffen dirrfen, dab aucb die anderen

Werke Gregors im AnscbluB daran berauskommen werden? Oder

sollte der Unstern, der bisber nur Anfange befriedigender Editionen

zustande kommen lieJB, aucb iiber diesem erfreulicben Anlauf berrscben?

Prof. A. Kuokeh.

J[uliaii] Olbermaim Der pMloso;phiscIie uHd religiose Subjektivismus

Qhazdlis. Ein Beitrag zum Problem der Religion. Wien u. Leipzig:

Braumiiller 1921. XV, 344 S. 8°.

In diesem Bucbe, dem letzten, an dem der Altmeister der Islam-

forscbung Ignaz Goldziber tatigen Anteil genommen bat, liegt uns

eine dankenswerte, eingebende Studie Yor iiber die Hauptgedanken-

ricbtungen des Wiederbelebers der islamiscben Religionswissenscbaft

Abu Hamid Muhammad b. Muhammad al-Gazali, des Algazel der

mittelaiterlicben Scbolastiker (1058—1112), dessen EinfluB auf das

Abendland im XII.—XIII. Jabrb.unverkennbar ist (Raymund Martin,

Bonaventura, Thomas v. Aquin, Dante) b Urn so dankenswerter ist

es, daB der Yerfasser die Ideen Gazalis einer breiteren, aucb nicbt

facbmanniscben Offentbcbkeit auf Grund eingebenden Quellenstudiums

darbietet. Unter diesem Gesicbtspunkte ware es vielleicbt empfeblens-

wert gewesen, in nocb weitgebenderem MaBe arabiscbe Ausdriicke, wie

dunja (p. 128 sogar in der Uberscbrifb), scbaitan (p. 172) zu yermeiden.

1 Pber Gazalis EinfluB auf Pascal vgl. neuerdings die Albeit von Miguel Asin

Palacios: Los precedentes Musulmanes del Pari de Pascal, Santander: 1920 (be-

sprocben in: Mevisfa de la faoultad de letras y ciencas. Habana. Vol. 31 (1921)

H. 3/4).
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Wenn auch der Verfassor mit diosem Euclio einen Beitrag zum

Problem der Peligion liefern will nnd den ganzen Werde- und Ideen-

gang Gazalls ins Licbt der vergleicbenden Beligionswissenscbaft rtickt

und uns zeigt, dab „das Problem der Peligion seinem Inbalt und Um-
fang nacb identiscb mit dem Problem des Menscben, des inneren,

eigentlicben Menschen“ ist, so bedeutet diese Studie docb oder viel-

leicM gerade deswegen eine Yertiefung der G-azali-Forscbung.

Da icli hier nur kurz beriohten kann, mookte ich nur auf einiges Muweisen.

Im Gegensatz zu den friilieren Porschern niramt Verfasser die spateren Schriften

G-azalis als ein einkeitliches Ganzes, deren Gedankengange sick gegenseitig erganzen.

Er suckt ikn aus den Zeitstromungen keraus zu versteken: dem pkilosopkiscken

Rationalismus und dem religiosen Dogmatismus, die Gazali beide in gleicker Weise

bekampft. Eiir Gazali gibt es keinen Widerspruck zmsoken den Inkalten des

Glaubens und des Wissens; denn beide sind nickt etwas, was sioh auJierhalb des

Menscken befindet, nickts Objektives, wie es die damaligen Pkilosopken und Tkeo-

logen bekaupteten, sondern etwas Subjektives, das im Menscken selbst liegt. Beides

sind nurAuswirkungen ein und derselben mensoklicken Veranlagung, der divinistiscken

(rabbanijja), das eine Mai raittels des Verstandes ('aql), das andere Mai mittels des

Herzens (qalb), die etwa dem Gekor und Gesickt vergleickbar und ledigliok in iiber-

tragenem Sinne zu versteken sind als „versckiedene Namen fiir jenes souverane

geistige Prinzip, welches das wakre eigentiimlicke Wesen des Menscken ausmackt“,

Baker ist, fur ikn auok der Glaube eine tiefe innerlioke EeligiSsitat, keine dogma-

tisoke Eeligion. Eiir ikn kommt es nickt an auf das SuCere Bekenntnis zum Islam,

nickt auf die aufiore peinlick genaue Erfiillung der religiSsen Pflickten, des Gebetes,

des Pastens usw., wie es 'TTlama und Puqaka, Theologen und Eeoktslekrer fordern,

sondern darauf, daJi der Beobacktung dieser auJJeren Pormen eine innere tJberzeugung,

ein inneres Erleben entsprickt. Hier bekampft Gazali sowokl die in starrer Dogmatik

aufgekenden Tkeologen, al| auck die Mystiker, die Gesetz und Dogma verwerfen.

Beides sind fiir ikn Irrtiimer. Durck "Weltbejakung wie durck "Weltfluckt ist man
ein Sklave der 'Welt. Ob man nack ikr jagt oder sie fliekt, beidemal ist man von

ikr abkangig, Was Gazali verlangt, ist der Weg der „Mitte“, die innere Preikeit, das

keilit, daC man „die Lebensgiiter weder als Ideale nock als Pessel empflndet, sondern

als das, was sie gemaii ikrer und unserer Bestimmung wirklick sind, als bloJi objektiv

notwendige Mittel zur Erkaltung unseres Lebens, zur ErmSglickung unseres (religiosen)

,

Wackstums und Werdens". Gazali bedient sick kier der ganzen mystiscken Stufen-

leiter, aber er wertet sie in seinem Sinne aus, so daC er durckaus nickt als Mystiker

zu betrackten ist, wie es die biskerige Porsckung ^ vielfack tat. Er will die einzelnen

Stationen der BuBe, der Dankbarkeit, der Armut usw. „wieder zu ikrer urspriinglicken

Lebendigkeit bringen und in iknen allgemeine, menscklicke Werte aufdecken, die

das religiose Werden spontan und notwendig postuliert“. So ist es fiir ikn auck mit

der Gottesliebe der makabba; sie bedeutet fiir ikn nickt Gekorsam gegen Gott, wie

bei den Dogmatikern, nock ein Einssein mit Gott oder Pantkeismus im Sinne der

Mystiker, sondern jeder Mensck soil sick seiner Liebe in alien ikren Arten und
Aulierungen als Liebe zu Gott bewuJit werden, er soli das ganze Universum, alle

Gesckopfe in und durck Gott keben, und umgekekrt soil er alle Liebesregungen

seines Gemiites zu den Dingen und Gesckopfen als Gottesliebe erleben. So wird die

Gottesliebe letzten Endes zur Nackstenliebe zu alien Menscken, auck zu den Un-
glaubigen. Er tritt also hier in bewuCten Gegensatz zu den islamiscken Tkeologen,

1 Vgl. jedock Goldziker Vorlesungen 179.
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wie zu den Mystikern. Denn diese Liebe verfcragt weder eine Begrenzung auf die

Subjekte, die ilirer fabig sind, wie die Ekstatiker, noch eine Begrenzung auf die

Objekte, auf die sie angewendet Avird.

Dr. W. Hefpening.

Nikos A. Bees, Die Inschriftenavfaeiclimmg des Kodex Sinaiticus

Oraecns 508 (076) und die Maria~8pil(iotissa-Klosterkirclie lei Bille

(Lykaonieii) (- Texte und Forsclmngen zur Byzautinisch-NeiigriecMschen

Philologie Nr. 1). Berlin 1922, 89 S-

Der rulirige Herausgelber der Byzantiniscli-NeugriechiscJien Jalir-

hucher boginnt mit dieser Studie eine Serie von Beilieften zu den

Jalirbilcliern. In dem 1. Hefte geht er von einer durcli W. Benegevid
in seiner Arbeit iiber das von P. Uspenskij nacbgelassene Verzeiclinis

der griecbischen Handscbriften des Sinaiklosters bekannt gegebenen

Inschriftenaufzeicbnung auf Blatt 486^ des Kodex 508 (976), (16,/] 7.

Jabrbundert) aus. Der wicbtigste Teil ist die Wiedergabe einer Weibe-

inscliriffc eines 10 km nordwestlicb von Ikonion gelegenen Marienklosters,

das den Beinamen Spilaotissa tragt. Diese Klosterkircbo existiert (oder

„existierte“ ?) nocli in der Kabe des Dorfes Sille; die Kircbe wie die

Kapellen und Zellen sind aus dem Pelsen einer Scblncbt lieraus-

gearbeitete geraumige Hdblen. Der Grilnder soil dei*’ palastinensisclie

Moncb Chariton (!) gewesen sein, ein Umstand, der den Verfasser zu

einem Exkurs iiber das Mdncbtum Palastinas veranlabt. In der Be-

scbreibung des Wandscbmuckes stiitzt er sich auf Notizon von J. Kecha-

giopoulos aus KaisUreia, der in den siebziger Jabren des vorigen Jabr-

bunderts die Kircbe besucbte. AuGer mebreren Mariendarstellungen

erwecken Bilder aus dem Leben des beiligen Chariton, besonders ein

Doppelbild, das auf der einen Seite das Quellwunder Moses’, auf der

anderen das des beiligen Chariton zeigt, Interesse, zumal letzteres

sonst in der byzantiniscben Ikonograpbie unbekannt zu sein scbeint.

AuGerdem werden die Dai'stellungen der Taufe und Kreuzigung mit

gleichen Bildern der kappadokiscben Hoblenkunst verglicben. Der

zweite Teil ist der (xescbicbte des Klosters gewidmet und enthalt

umfangreicbe Exkurse zur Gescbicbte der Seldscbukiden-Ttlrken. Ein

Anbang bebandelt den Ortsnamen Urgilb-Prokopion. Erwilbnen inuG

icb nocb, daG ein sebr ausfiibrlicbes Kegister das Aufsucben der

unzabligen Einzelbeiten und der Orts- und Personennamen erleicbtert.

Prof. A. Kn-OKEB.

Oeiens Chkistiaisiiis. Neue Berie XII. 15
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der byzantiniscRen Literatur. Pestgabe. Albert Ehrhard zum 60. Gebqrtstag (14. Marz

1922) dargebracRt. Bonn 1922. — BNgJb. = Byzantiniscli-neugriecliisohe Jabrbiiober.--

BPKs. = Beiicbte aus den preuBisoRen Kunstsammlnngen. — BSGI. = Bollettino della

Societa Geograftca Italiana.— BSLP.=Bulletin de la Socidtd deliuguistique de Paris. —

BZ. = ByzantiniscRe ZeitscRrift. — OSGO. == Corpus Scriptorum ORristianorum Orien-

talium. — DenksoRr. AWW. = DeiikscRriften der Akademie der WissensoRaften in

Wien. — BO. == Echos d’Orient. —• GET. = GriecRiscRe und koptiscRe Texte theolo-

giscRen InRalts. V (Studien zur PalaograpRie und Papyrusurkunde. 18). Leipzig 1917.

—

HA,= HandesAm sory a.— JA.= Journal A siatique, — JAOS. = Journal of the American

Oriental Society. — JbLw. = JahrbucR fiir LiturgiewissenscRaft. ~ JBA. = Journal

of Egyptian Archaeology. — JHSt. = Journal of Hellenic Studies.— JRAS. = Journal

of the Royal Asiatic Society. — JSOR.= Journal of the Society of Oriental Research.—
LM. = Le Mus6on. — M. »= al-MacRriq. — MUB. = Melanges de I’llniversit^ de Bey-

routh.— MRKav. «=» Monatshefte fur KunstTvissensoRaft, —-MO. = Le Monde Oriental. —
MsGKK. = MonatssoRiaft fiir Gottesdienst und kiroRliohe Kunst. — MSLP. s=sM6moires

de la Sooidtfe de lingoistique de Paris. — MSOSp. == Mitteilungen des Seminars fiir

orientaliscRe SpraoRen (Berlin).— NGWG. ==EaoRricRten der Gesellscliaft der Wissen-

soRaften zuGSttingen. — NS, = NIa 2iu)V. — NTSt. = Nieuwe TReologisoRe Studien.

— OLz. = OrientalistiscRe Literaturzeitung. — OP. = The OxyrRynoRus Papyri. —
PR.= PRilologus. — PO. = Patrologia Orientalis. — PSBA. — Proceedings of the Society

of Biblical Archaeology. — RAL. = Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. —
RB. = Revue Biblique. — REA. = Revue des Etudes Armdniennes. — REG. = Revue

des !]6tndes Grecques. — REJ. == Bevue des dtudes Juives.— RHE. = Revue d'histoire

eccldsiastique. — EOO. = Revue de TOrient Chrdtien. — RQs.=»Romische QuartalsoRrift

fiir christRche Altertumskunde und fiir Kirchengesohiohte. — RTPhEA. = Recueil de

travaux relatifs dla philologie et Parchdologie fegyptiennes et assyriennes. '—RTStPR.=
Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi. — BS. = Revue Sdmitique. — RStO, ==

Rivista degli studi orientali. — SbAWW. == SitzungsbericRte der Akademie derWissen-

soRaften in Wien. — SbBAW. = SitzungsbericRte der BayriscRen Akademie derWissen-

soRaften, — SpR. = Sphinx. — Syr. = Syria. — TQs. = TReologiscRe QuartalsoRrift. —
TuTJ. = Texte und XJntersucRungeu zur GescRichte der altcRristlicReu Literatur. —
WZKM. = Wiener ZeitscRrift fiir dieKunde des Morgenlands. — ZAgSAk. = ZeitscRrift

fiir agyptisoRe SpracRe und Altertumskunde. — ZBK.= ZeitscRrift fiir bildeude Kunst.
— ZDMG. = ZeitscRrift der DeutsoRen MorgenlaudisoRen Gesellscbaft. — ZDPV. =
ZeitscRrift des Deutsohen Palatiuavereins, — ZKg.= ZeitscRrift fiir KircRengescRioRte,

— ZKT. == ZeitscRrift fiir katholiscRe TReologie. —' ZNtW. = ZeitscRrift fiir die neu-

testamentlicRe WisaenscRaft. — ZS. = ZeitscRrift fiir Semitistik.

RomiscRe ZaRlen bezeicRueu die Bande, vor denselbeu steRende arabische die

Serien von ZeitsoRriften. — Der 00. steRt in einem TauscRverRaltnis mit folgenden

ZeitscRviften: BbZ., BNgJh., BZ., EO,, M., MUB., OLz., RB., RHE,, RS., RStO., RTStPR.,
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ZDMG-., ZDPV., ZFfW, Aus anderen, namentlich aus weniger verbreiteten und aus

solphen Zeitsoliriffcen, die iiur ausnahmsweise jeaes Gebiet beriibren, -wird Zusendung
von Separatabziigen an die Adresse des Heransgebers in Bonn, B-beinvreg 111,

dringend erwiinsolrt. Anf solchen -wolle der Titsl der betreffenden Zeitsob.rift, sowie

die Band-, Jabres- tind Seifcenzabl jeweils giitigst vermerkt sein.

Der folgende Bericht sfcellt sich, gemessen an seinen Vorgangern, als ein Torso

dar, Je langer sich die Ausarbeitnng desselben hinzog, am so deatlicher stellte sich

die Unmoglichkeit heraus, fiber das in jenen behandelte Gesamtgebiefc unter Zariick-

greifen bis zum Jahre des Kriegsausbruches Oder gelegentlich selbsfc iiber jenea Jahr

zuriick heute zn berichten, nachdem in Deutschland die Masse der im friiher feind-

lichen Auslande erfolgten Pablikationen zuganglioh wird. Schon die dutch die heutige

Pinanzlage gebofcene Beschrankung desUmfangs derZeitschriffc einexseits und auderer-

seits der maohtige Impuls, den namentlich archSologische Studien auf dem Boden

des Orients im Gefolge des Ausgangs des Weltkrieges erfahren haben, lassen es als

im hbchsten Grade zweifelhaft erscheinen, ob auoh nut fiir die Zukunft eine Berioht-

erstattung im fruheren TJmfange sich wird ermoglichen lassen. Es wird vielleioht zu

"einer grundsatzlichen Umgestaltung des Berichtes geschritfcen werden miissen, die

eine wesentliche Kiirzung ermoglicht, ihm aber einen eigentiimlichen Sonderwert auf

dem Gebiete des nichtgriechischen christlichen Orients im Gegensatze zu den -wesent-

lichbyzantinistischen Berichten der BNgJb. und der BZ. sichert. Vorerst warden grund-

sfitzlich Aufsiitze entschieden popularen Oharakters und alle Publikationen aus dem
Bereiche der altorientalisch bezw. alttestamentlioh eingestellten archaologisohen

Eorschung in Paliistina unberiicksichtigt gelassen. Eiir den^JECreis der byzantinisohen

Studien wurde sodann wenigstens eine Vollstandigkeit der Berioliterstattung uicht

angestrebt, sondem neben Verzeichnung eiuzelner besonders wertvoller Verbffent-

liohungen in der Hauptsache iiber den Inhalt der Hauptzeitsohriften B., BNgJb., BZ.

und EO. referiert. In der Tat kann ja woM neben zwei byzantinistischen Spezial-

bibliographien auf eine dritte Behandlung des Qebietes im Eahmen nnseres Berichtes

unschwer verzichteb werden. Auf der anderen Seite wird ein -iiber die Kriegs- und

Naohkriegszeit zuruckgreifender Bericht iiber das besonders in dem nunmehr leider

eingegangnen B. und den BO. Gebotene immerhin -wobl nicht nnerwiinscht sein. Auch

hier wurde dann aber alles auf den Streit der Konfessionen und auf kirchliche Tages-

fragen des Orients Beziigliche prinzipieU auBer Acsht gelassen.

I. Sprachwissenschaffc. — Semitisohe Spraohen Asiens: Quelqms

fonctions des consonnes 1, n, D, dans les langues smnitiques be-

treffencl, bietet Hal6vy RS. XXI 149—171 eine umsichtige Zusammen-

stellung umfassenden Materials. La nota accusativi DN in elraico -wird

durcli Furlani EStO. VIII 203—231 unter vergleichender Beiziehung

des gesamten verwandten Spraclistoffes anderer semitisoher Dialekte

behandelt. Audi die Studies in Semitic Grammar yon Blake JA08.
XXXV 376—386 betreffen neben dem Wedisel von N und H das sy-

risclie A.I im Verhaltnis zum hebraischen sowie zusammen mit den

liebraiscben die aramaiscben Multiplicativa. Als ein iiber Dozy binaus-

fiibrendes Hilfsmittel von bobem Werte sind die Additions aucc Diction-

naires Ardbes von Faguan (Algier 1923, — 193 8.) zu begriifien. —
Spraohen .Abessiniens : Von einer Grammatica della lingua tigrai von

da Offeio erscbien eine Seconda edmone riveduta ed accresduia dalV

autore (Asmara 1916.— 2748.). Conti Eossini bebandelteEAL. 1913,

15*
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397/468 I Melmn o Suro nell’ Etioxjia del Sud-Ovest e il loro Unguaggio,

einen niclit eigentlich liamitisclien, aber stark liamitiscli beeinflubten

Dialekt. Ebenda 151—246 bot er einen ScltizBo del dialetto Saho dell’

Alta Assaorta in Eritrea, einer vSpracbe, die den Ubergang vom ku-

scliitisoben zum semitiscben Typiis bezeicbnet. Von loxikograpliisclien

Arbeiten sind zn verzeiclinen A Galla-Englisli, English Galla Dictionary

von Poot (Cambridge 1913. — 118 S.), ein Dietionnaire de la langue

tigra/i von Conlbeaux und Sclireiber (Wien 1915. — 504 S. ==

Schriffen der Sprachenkommission der Kais. Ak. d. Wissenschaften.

Bd. VI), der I. Band eines Amharic-English Vocabulary (Cambridge

1920. — XXX,' 966 S.) von Armbruster und ein Vocabolario italiano-

amarico von Bevilacqua (Bom 1921. — VII, 346 S.). Sonstige Miszellen

zur athiopiscken Lexikograpbie neben Bemerkungen speziell iiber die

abessiniscben Monatsnamen und solcben iiber atbiopische Spuren von.

lia-Kausativen, das ambariscbe as-Kausativum und der Erklarung der

Namen der Hunde eines Pbarao mit Hilfe des Atbiopiscben bergen

sicb aucb in den Aethiopica 4. 10. 24-26 Conti Rossinis RStO.

IX 372—378. 466—468. Eine lieibe kleinerer Contributions d la philo-

logie bthiopienne BOC. XX 439—441; XXI 103—106. 314~- 322. 401—

408; XXII 65—71. 329—333 erSfifnet G-rdbaut dnxcli eine Contribution

d V^tude de la proposition finale und Ausfiibrungen iiber La particule

procliUque ft en tant qve coigonction finale r^guU^e. Weiterbin stelien

aucb bei ibm BeitrEge zur LeodcograpMe bezw. LexicograpMe et Ortlio-

graphie neben solcben zur OnomasMque und der Erorterung eines

Gas d’Arabophonie im Vordergrund. — Koptisch: Steindorffs Kurzer

Abrifi d&r koptischen Crammatik. Mit Lesestilcken und Worterve^'zeichnis

(Berlin 1921. — 69 S.) stellt eine gute elementare Einfiibrung naberbin

in das Saidisclie dar. Von clauerndem Wert wird, obgleicb bescbeiden

nur als „Xotstandsarbeit“ gedacbt, Spiegelbergs vorziiglicbes Kopti-

sclies Ha^idworterhuAh (Heidelberg 1920. — XVI, 399 S.) bleiben. Sein

Scbopfer bat ferner OLz. XXV 97—100 Tiber die gelegentUche Wieder-

gabe des 'Aleph und Ain im Koptischen und EAgSAk. LI 122 —126 iiber

Die allgemeinen Orts- und Zeitbestimmungen im Koptischen geliandelt

und ebenda 138 Eine angebliche Indiktionsbezeichnung im Koptischen

zutreffender gedeutet. Some Coptic etymologies erorterte Gardinier
PSBA. 1916, 181— 185. Etudes d'etymologic copte (Fribourg en S. 1922.

-- 60 S.) und erganzende Notes de Lexicologie popte LM. XXXVI
83—99 werden daneben Ddvaud jerdankt. ZAgSAk. LVII 140 f.

bat letzterer iiber OB^e sicb verbreitet, -wabrend durcb Setbe Ein
Mifihrauch des Qualitativs im Koptischen OwTcj-ctoTu „er kann nicht

hdreA‘ und Lxc besprocben wird. Koptische Miscellen V. Lemms
BAP. 1913, 533-636; 1914, 539f. 645f. 924f.; 1916, 206 sind durch-

weg iexikograpbiscben Inbalts. In gleicber Biebtung bewegt sicb
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JEA. I 207 f. der von G-aselee erhraclite Nacliweis, daB "EIXt/v in

CoxMg eine, wenn aucli niclit haufige, Bezeiclinung fiir den Heiden
ist. Fragen der Ort'kogra;p}ie et grmmnaire copies hat Amelineau
Sph. Xyil 137—207; XVIII 1—30 erortert. The pronunciation of

Coptic in the Church of Egypt bespriclit Sohlii JEA, II 16—19, —
Biblisclie und patristische Grazitat: jjIq Prapositions-Adverhien mit der Be-

deutung ,,vor“ in der Septuaginta hat Waldis (Jjuzern 1921/22. —
29 S.) hehandelt. Von Moultons A Grammar of New Testament

Greeh erschien Vol. II (Edinburg 1919/20. — XV, 266 S.), nachdem

der Verfasser im Weltkrieg den Tod gefunden hatte, herausgegeben

von Howard. Zu diesem grammatischen gesellt sich als lexikalisches

Hilfsmittel A manual Greek Lexicon of the New Testament (Edinburg

1922. — XVI, 512 S.) von Abbott und Smith. Begert hat eine

Contrihution d Vetude des prepositions dans la langue du Nouveau

Testament (Paris 1920. — .XIX, 696 S.) geliefert und La phrase nomi-

nate dans la langue du Nouveau Testament (Paris 1921. — 226 S.)

verfolgt. 06A(jdi-j Vol. 2,18 wird von Fridrichsen ZNtW, XXI 135 ff.

auf G-rund einer Vergleichung mit profaner Grazitat als „gerne“,

„eifrig“ gefafit. Bemerkungen von Grefimann iiher "H %oivmia rm
Sciigovimv ebenda XX 224—230 beschaftigon sich mit I Ivor. 10,1 8 ff.

ausgehend von der Annahme, daB in yoivtuvol tou &oaiaox7]p(ou „Altar“

eine Umschreibung fiir „Gott“ sei, wofilr wertvolle neue Parallelen

beigebracht werden. An einera Verweise aufVergils Bucolica III6f.

bringt Erbes 249 Noch etzvas mm dXXorgiosTCtcrxomg IPetr. 4,15 im

Sinne seiner frilher an dieser Stelle 'verzeichneten Deutung bei. Den
Gebrauch von EixtfjQiov au sens de monastic erweist ausgehend von

der Auxentios-Vita EO, XXI 162ff. eine Note dephilologie et dliistoire

von Salaville. Satzsdhluf und-Bhythmus hd Isidores von Pelmion

verfolgt Fehrle BZ. XXIV 316— 319. — Byzantmisobe Grazitat. Mitteb

und Neugriechiscb: Jl Xi^sig "'EXlr/v, Pguixog (PggixvXdq), Bv^ccvrivbq^

"ProficcTog (Pgaixogmyaiog), 'Od'agavbg ('EXXyv 'Od'o/xarog), Mcoccys&uvQq.

Tovgxog, 'Oajaaviig und ihre Bedeutung sind Gegenstand einer Studie

von Myst abides (Tubingen 1920. — 30 S.) Die Armeno-Graeca

Liidtkes BNgJb. Ill 90 f. bieten fiir eine Reihe byzantinisch-griechi-

sche Worte eine Etymologic aus dem Armenischen. Vielmehr aus dem

Persischen werden fiir dort besprochenes Material Zwei Worterklwrungen

(tvxti, T^txoijQtci) von Skold ebenda 341 geboten. Ein m,erkwurdiger

Gen. Pluralis auf ovvig wird BZ. XXIV 79 f. durch Hatzidakis

erortert. Lie Entwicklung des griechischen Futurums von der friih-

byzantinischen Zdt bis zur Gegmwart verfolgte eine Miinchener Disser-

tation von Banescu (Bukarest 1915. — VI, 120 S.). Notes on the

Vocabulary of the Cypriote Chronicle of Leontios Makharas von Daii-

kins BNgJb. Ill 137— 156 fordern das Verstandnis, wo die lexi-
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kalischen Hilfsmittel voa Satbas and Miller im Sticlie lassen. Bin

Lexiqim dioisi de Fsellos von Eenard bildet eine wertvoUe Contribution

d la lexicograpliie Vymntine (Paris 1920. — XXVII, 160 S.). Cbef)'

einige neugriecMscJie Adjeldwa ivie 6 ^gogog, 6 xdogy 6 aitylrjg und der-

yleichen liegt BNgJg. Ill 362f. ein kurzer Beitrag von Hatzidakis

vor. 'Y'ltogvTjfiDirci negi rov Aazogtxov Xs^ixov von Triantapbyllidis

(Athen 1920. — 114 S.) betreffen vom Verfasser an der Grenze Atoliens

and Tbessaliens gemacbte dialektkandlicbe Beobacbtangen, die Not-

wendigkeit der Barcbforscbang der termini tecbnici der einzelnen

Berufsarten and den Stand der Yorarbeiten za dem grofien von der

griecbiscben Eegierang geplanten lexikabscben Standwerk. Hsgi Taa-

xc6vmv xal rijg Tffuxcovixijg dmlixvov bandelt Lekos (Atben 1920.

—

96 S.) anter Aafstellang einer vollstandigen G-rammatik. Mittelgrieclimlies

und Zdkonisches auf lexikaliscbein G-ebiete erortert J ernstedt BNgJb.

Ill 81—89. 263—272. Dorische Sj^rachtrummer in Unteritalien werden

ebenda lY 1—4 darcb Eoblfs signalisiert. TJnter dem Obertitel

Modmi Greek in Asia Minor ftillt Dawkins durcb A study of the

dialects of Silli, Ca;ppadoda and Pharase with Grammar, texts, trans-

lations and glossary (Cambridge 1916. — XII, 695 S.) eine empfind-

licbe Lbcke nengrieobiscber Dialektkunde in vorziiglicber Weise aas. —
Armenisoh; Martirossian handelt^ HA. XXXYIII 453r-459 liber

jmpmj^kpnL!^ ^lrp-ltq.lrpi:‘hlTi flrui (Psgiehungen dex ct/rme-

nischen Sprache MMUischm). BemerJcungen isu den alien Jdeinasia-

tischen Sprachen und Mytlim von Carolidis (Strafibarg 1913. —
216 S.) betonen in eindracksvoiler Weise die naben Beziebangen des

Armeniscben zam Griecbiscben. Bestebt bier Pine kaukasisch-balka-

nische JBezielmng? fi-agt sicb Lewy OLz. XXY 145—147 angesicbts

bestimmter in bulgariscben Dialekten aaftretender Analogien za dem
armeniscben postpositiven' „Artikel“ s, d, n. Yon Adjarian werden

HA. XXXYI 398

—

402 ^huiinu^hujb lyuiT (Die

Aussprache oder de)-' W&'t der armeniscben Schriften), 494—504 l^ugkg-

lihk mtuiuiutiuigXnL.U.ir iiuia.lrpir omutp ibtjndbbpnL. i/^y (Die Transkription

im Altarmenischen), 587—696 ^lujbrpkhft bp^guippiurLblrpp^ (Die arme-

nischen Doppellaute) and 656—666 ^lujbpfiiilt trp^piuppuin.'Lbpp^ tn.

putipukuijhbpp^ (Die armeniscben Doppellaute und Konsonanten) bebandelt

Meillet bandelt MSLP. XXII 7 liber Arm'enien amul, 9—12 mit

Bezag aaf den WegfaU armeniscber Endkonsonanten De guelcfiies con-

tradictions xdionetiques, 13—15 Sur le sort de w gmnine en armenien,

XXIII 9—12 Des causatifs arminiens en -uganem, BSLP. XXY 20

liber ArmSnien yag and 21 f. liber Les Adjectifs armeniens en -un,

EEA. I 34 Sur les adverbes ^jihp et “/"»/') 81 f. liber Les nominatifs-

accusatifs armSniens du type haron, 8Sf. Sur une famille de mots

armdiiens^ in deren Mittelpankt ifm^p „klein“ stebt, III 3—6 liber La
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flexion en- a- d’adjectifs armeniens. Lurch Vardanian finden HA.
XXXV 228ft. p.iuiLlitP (Bid BefiUnciUon von „Zeus“
im Armenischen) und ebenda 449—4.55 l^^/^nLui/^aih ‘bifiu^nipliBihhp

]}ph'bl;^nuji ^luj pwfiii.JuihnL[J^Lb‘hhpnL. (SpracMichc Ahnlicll-

keiten in den armenischen Ubersetmngen von Philo und Irendus) eine

Behandlung, wahrend er XXXVII 36—48. 144—154. 421—432.
XXXVII350— 360 unter dem Titel luuui^iub jtutn^nLjd^^i^i/rppb

(Aus den Eigenschaften des Klassisch-Armenischen) sich mit den zu-

sammengesetzten Eigenschaffewortern der gesamtenUbersetzungsliteratur

beschaftigt. ^uiuwl^iui (Eas KlassiscJi-

Armenisclie in den MakkdbderbucJmm) ist Gegenstand von Ausfuhrungen

Xogians XXXVII 385—395. Ansfiibrungen Be Vinfluence ^arthe

sur la langue armSnienne ebenda REA. I 9—14 erganzt Meillet

II 1—6 durch Einzelbemerkungen Be quelques mots parthes en armenien

und 233 durch einen Beitrag Apropos de Im Gegensatze zu

der hier hervortretenden historischen Einstellungen suchen Arische und
armenisclte Studien von Petersson (Lund-Leipzig 1920. — 144 S.) die

etymologische Eorschung beziiglich des Armenischen auf rein phonetischer

Grundlage zu fordern. Als Ideinere Beitrage zu dieser Eorschung nam-

haft zu maclien sind diejenigen von Marr ftber tarn-dam jw^bp^tuliiuit

S-uifnul^ (Ber japhetische TJrsprung des Wortes tarn-dam) HA. XXXV
78—83. 220—227 und von Kraelitz iiber tUrk. = arm.

ebenda 83 ff. mit einer erganzenden Bemerkung von Marr 22 7 f., zwei

einzelne Mymologies armeniennes von Adjarian REA. Ill 7f., Be-

merkungen von Atignan Tiber Les plantes de I’antiquite dassique,

sisimhrium U^aa/i/pai£i ebenda I 117—120 und der HA. XXXV 640

von A. V. 7*^2- kL PtL erbrachte Xaohweis, dab (Bie

Bedeutung des Wortes Thil) in der Clironik Michaels d. Gr. diejenige des

syrischen jJl „HTigel“ ist. Lexikographische Lesefrilchte bietet im all-

gemeinen in alphabetischer Anordnung Vardanian HA. XXXV
108—122. 240—250. 416—417. 601—511. 603-611; XXXVI 673-586.

640—655 unter dem Titel ‘hup tpftinnqnLp^Bjlbfrp (Neue

textkritische Bemerkungen).

II. Orts- Tind Vdlkerkuiide, Kulturgeschichte, Folklore. —
Reisebesohreibungea, Geograpbtscbe Scliilderungen : Au pays du Messie (Paris

1921. — 416 S.) betitelt Janssens Reiseerinnerungen aus Palastina

und von Etappen des Weges dorthin wie Athos, Athen, Konstantinopel.

Eiir die Bliilistda bietet Runge EI)PV. XLVI 129—148 einen all-

gemeinen geographischen TJberblick, gefolgt von Angaben Tiber die

geplogische Struktur, das Klima, die Tier- und Pflanzenvrelt, die Ge-

schichte unter Beriicksichtigung auch der christlichen Zeit, die Be-

wohner und die Schicksale im Welthrieg. Xoch weit eingehender

beginnt ebenda XLVII 191—240 Ber Adschlun Each den Aufaeich-^
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nunyen V07i Schumacher clurch Steueruagel heschriehen zu werdeii.

La fogion de Am Qedeis, in welcher er das hihlische Kades zu suchen

geneigt ist, hat Savignac RB. XXX 55—81 sorgfaltig heschriehen.

Vorwiegend die religiosen und konfessionellen Verhiiltnisse, doch da-

nehen auch Archaologisches heriicksichtigt Tawl el

(U^ie exGursio7% ajpostoliqiie dans la Haute Galilee) M. XX I

692—701. 737—748. Auf langem Aufenthalte im Lande heruhen das

durch reiches Illustrationsmaterial ausgezeichnete Werk von Lincoln

De Castro Nella terra di Negus, pagine raccolte in Ahissinia (2 Bde.

Mailand 1915. — S. 243 Taf.) und das etwas ktlrzere von Anaratono
In Ahissinia. Con prefadoiie del . . . Martini (Rom 1914. — 516 S.).

Schon eine 2. vermehrte Auflage liegt von Escliericlis Im Lande

des Negus (Berlin 1921. — 187 S.) vor, einem Buche, dessen plastisclie

Scliilderungen aus den Erlehnissen eines unerschrockenen Eorschungs-

reisenden hervorgegangen sind. Zusammenfassend sind ferner die Auf-

satze ilher Ahissinia von Luganh, LAfrica Italiana 1915, 250—277,

und iiber Terra, uomini e cose d’Ahissinia von Lincoln De Castro,

Hesplora0ione commerciale XXIX 201—210. 244—247. 292—297,

Wegen des auf Erythraea entfallenden Teiles zu nennen ist auch

Annoni Le mstre prime colonie — Nritrea, Benadk, Somalia, LAfrica
TMiamr 1913, 308—313. 351—358. 391—398. 426—43^. . AnsschlM-
licho XolrAui e studi sulla Colonia Eritrea hat Tanoredi (Rom 1913.

— YIII, 276 S.) verOffentlicht. In Teilgehiete der erythrilisch-ahessi-

nischen "Welt ffthxen Cufino Net Mar Bosso. Bendiconti di una missione

sdefhtjfica della Sodetd Africana d’Italia Aprile-Luglio 1913 (Neapel

1914. — XY, 191 S.), Crossland, Desert and gardens of the Bead

Sea (Cambridge 1913. — 174 S.), Rava Al lago Tsana (il mar pro-

fondo TEtiopia). Belazione del viaggio compiuto dalla Missione Tan-

credi per incarico della B. Sodetd Geografica con un’ appendice di

yeografia agronmnica di Ostini (Rom 1913. — YIII, 270 S.), De Brosse
Tin voyage au Harrar, Bevue de Geographie commerciale 1913, 329—
342, Montand on, Viaggio nelV Etiopia di Sud-Ovest, BSGI. 1913,

1417—1425 und das hesonders durch seine anthropologischen Beoh-

achtungen holien vs^issenschaftlichen Wert gewinnende Buch des letzt-

genannten Au pays Gliimirra. Becit d’un voyage d travers le

massif dhiopien (1909—1911) (Neuchatel 1913. — 424 S., 14 Tafeln).

Bei Malcha ^i,\ (Excursion dans

la Mareotide) M. XXII 305—311 sind hesonders die Ruinen der

Menasstadt heriicksichtigt. Yon Layegh riihren zwei Reiseschilde-

rungen aus Mesopotamien her >y>jjb

(Une visite d Cheihli Ardi et d Bdbban Hormizd) M. XX 843—845
und (Une tournee

pairiarcale dans les villages de Ninive) ehenda XXI 414— 428.
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Namentlicli die letztere bringt wertvolle Angaben iiber jene you „clial-

daisclien“ Christen bewolmten Ortscliaften und ihre JKldster und Kirchen.

MdneTigrisfahrt auf demFlqP nach den JRuinenstatten Mesopotamiens ist

der Titel von Reiseerinnerungen Q-nyers (Berlin 1923. — 235 S., 15 Taf.).

Griechenland fiihren Hildt und v. Hofmannstahl nacb Baukunst,
Landschaft und Volksleben (Berlin 1922. — XIV 176 S.) in Bildern
mit einleitendem Text vor. Patmos gewidmet ist das Journal de voyage
et de sejour suivi June description geographique et de notices historiques

Yon Enzet (Paris 1914. — IV, 351 S.). Be Salonique d Constantinople

betiteln sich in den JJ. 1916—1919 in griecbisclien G-ewassern ge-

sammelte Eindriicke und Beobachtungen des franzosischen Marine-
offiziers Dufour de Thuillerie (Paris, o. J. — XVI, 188 S.). La
Roumanie schildert Pit tar d (Paris 1917. — 326 S.) liebevoll unter

Berlicksichtigung auch der Geschichte mit vorvi^iegend etbnologischem

Interesse. — Physikalische Geograpbie, Flora und Fauna, 'Wirtscliaftsleben:

La faille du Jourdain et le fosse syro-africain sind der Gegenstand
einer Studie von Laferriere RB. XXXIII 85—1|)6, OLil

3j^3 (Les torrents du Lihan) deijenige von Ausfiiiirungen

Nakblas M.’ XXII 5—10. Range liat ZDPV. XLV 48—61 Begldt-

worte zur geogmphischen Karte der Isthmuswilste veroffentlicht, die er

ebendort der Offentliclikeit iibergab. liber Jura und Kreide der 8inai~

halhinsel handelt Hoppe ebenda 61—79. 97—219. Neben Rijdro-

logisclie Beobachtungen in Paldstina, aus denen Runge 31—39 prak-

tische JB'olgerungen fiir die Xutzbarmachung der Niederschlage zur

"Wasserspeicherung in Zisternen zieht, treten diejenigen Blancken-
liorns uber Begenfall in den Wintern 1919j20 und 1920j21 a. a. 0. 80 f.,

Regenfall im Winter 1921/22 XLVI 408f., und Begenfall im Winter

1922j23 XLVII 100 sowie Mitteilungen wiederum Runges tfbet'

neuere meteorologische Beobachtungen auf dem Sinai, Meteorolog. Zeit-

schrift XLI 79ff. Die blutsaugenden Bipt&-en Paldstinas, die als

Ubertrager des Malariaerregers und w^egen ilirer Gefabrlichkeit fur

die Viehzucht auGerst wichtig sind, hat Bodenheimer ZDPV. XLV
39—48 erschopfend vorgefiihrt. Paldstinische Tiernamen stellte ebenda

XLVI 65—78 Dalman mit Beifiigung wertvoller Beitrilge folkloristi-

schen Oharakters zusaramen. liber Die Wanderheuschrecken in Palastina

im Eriihjahr 1916 berichtet Wurst Mitt. d. Bundes d. Asienkdmpfer

V Nr. 4, 8ff. tiber Boschi e piante legnose delV Eritrea und deren ein-

heimische Bezeichnungen hat Fieri (Florenz 1909/12. — 429 S. =
Biblioteca agraria colonials. Nr. 7) gehandelt. Die SddenzusM in Syrien

bespricht Spoer Mitt. d. Bundes d. Adenkdmpfer V Nr. 5, 5f., Les

Industries en Syrie et au Lihan hn allgemeinen Bichar a (Kairo

1922. — 49 S.). Conti Rossini Aethiopica 13. RStO. IX 449 f. be-

schaftigt sich im Zusammenhang mit den Spuren eines Goldbergbaues



234 Literaturbericht.

auf der erythraisclien Hocliebene mit einer Stelle Masudis, wabrend

er Aeg. Ill 1—18 eine kurze Ubersicbt fiber die JBeziebungen zwiscben

Egitto eel Miopia nei tempi anticM e neW eta di mezzo mit besonderer

Berticksiebtigung der Sebifiabrt bietet. — Palastina und die beiligenStatten:

Ein ’"OdoiitoQtxbv nQoaxvvgrov iX&ovTog elg ^legoadXvfia hutu to 1865
wurde durcb Spyridon NS, XVII 625—533. 720—724 bekannt ge-

maebt. Yon Klamrdtbs ebenso fleibigen als gediegenen ITnter-

snebungen liber Die oieutestamentlichen Lolmltraditionen Paldstinas in

del" Zdt voT den Kreuzziigen ist ein Die Olberguberlieferungen be-

bandelnder zweiter Teil (Munster i. W. 1923. — X, 140 S. = NTliche

Abhandlungen X. S) ersebienen. In der Erage Ou en est la question

de Caphargamala? nimmt Abel EB. XXXIII 235—245 zugunsten

der traditionellen G-leicbsetzung mit Bait-al-Gemal Stellung. Ein ebenda

XXXII 120—132 ftir Naplouse von ibm nnternommener Essai de

TopograpJne gebt von dem Stadtbild der Madabakarte ans, ziebt aber

aneb Bauten erst der Kreuzfabrerzeit mit in Betracbt. To iv Jegov-

actXi/fi Movuarggygv rov 'Xyiov 'Icodvvov rov JIgodgdgov xc£i Banriatov
wurde NS, XVill 3-12. 94—109. 278—294. 421—433 durcb den
Arcbimandriten Kallistos, Td iv ^Ad'ijpuig fiatoxiov tov Uavafiov
'Tdepov ebenda 598—624 durcb Tbemeles zum G-egenstande einer

Entersuebung gemaebt. Ol dywi Ddnoc kv DLaXcdavlpp xccl ru id
ciiizcov Sixceicc rov ^Ekhjvmov Hd'vovg warden durcb den ersteren a. a. 0.
670—684. 728—745 bebandelt. — Historische Topographic aufierhalb Pala-

stinaa : Die Eistorische Topographie von Nordsyrien im Altertum forderte

Honigmann ZDPV. XLYI 149—193. XLVII 1-64 durcb Auf-
stellung eines alpbabetiscben Verzeiebnisses aller bekannten Orte und
ibrer Nomenklatur unter sorgfaltigem Vermerk samtliciier literariseben

und epigrapbiseben Belege. Zur Topographie der Antiochene und Apa-
mene bat Littmann ZS. I 163—195 wertvolle Beitrage erbraebt. La
banlieue asiatique de Constantinople ist EO. XXI 293—307. XXII
50 58. 182 198. 281—298 Gegenstand eingebend alle einscblagigen
topograpbiseben Einzelfragen verfolgender Untersuebungen von Janin.
Nacb J.-B. Papadopulos Les citernes d sud-ouvest et le fosse des

murailles de Dyzance (Konstantinopel 1919. — 56 S.) waren die ersteren
bestimmt gewesen als AVasserreservoirs fur den letzteren zu dienen.M BXaxdQvcit seben sicb eine Studie desselben Verfassers (Konstan-
tinopel 1920. — 56 8.) gewidmet, in der ausgebend von der Blacbernen-
kircbe der Versucb einer Bestimmung der Gesamtlage und Einzel-
topograpbie des Blacbernenpalastes gemaebt wird. L’Eebdomon de
Constantinople betreffend erstreckt sicb ein Nouvel examen topographique
yon Tliibaut EO. XXI 31—44 auf die Gesamtlage dieser Vorstadt,
ibi e einzelnen Kircben, das Kloster Jobannes des Tbeologen und das
Grab Basdeios’ II. Von Emereau wird ebenda 181—185 Le Philo-
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Ration als le „ Yincennes“ de Byzance gewitrdigt. Baqi zov oqovq ’

in der Auxentios-Biographie handelt Meliopoulos JBZ. XXIV 88—96.

Bei Marquart Die Benin-Sammlung des Beiclismuseums fur V'dlker-

kunde in Leiden (Leiden 1913. — COOLVIII, 138 3. 12 Taf. 2 Karten)

finden sich COLXVI—CCCLXVI sehr wertvoUe Untersuohungen zur

Mstorisclien GeograpMe Atbiopiens nach orientalischen Quellen. Speziell

einige auf die Topographie der ostafrikanisclien Kiistengebiete teziig-

liclie Stellen eines zweiten geograpbischen Werkes des BdrisI werden

durcb- Conti Eossini AetJiiopica. 14 EStO. IV 460—452 bekannt ge-

macht. Tiber Aralien leim Geografhen von Bavenna bat Scbnetz
Pb. LXXVII 380—412 gebandelt. Uber den Ortsnamen im.nmulhiniuli

(JEfotantak) bei Agatbangelos verbreitet sicb Vardanian HA. XXXV
332—336. —

.

Ethnograpbie; Xeben ein Scbriftcben von Levi della

Vida Per una caraUeristka dei Semiti (Eom 1918. — 27 S.) tritt

ein solcbes von Suliotis iiber Oi xdroixoi rijg Mcxqccq "Aatag (Atben

1921. — j3'. 48 S.), das die gescbicbtliche Entwicklung der Bevolkerungs-

verbaltnisse Kleinasiens bebandelt. Aus akademiscben Vorlesungen

berausgewacbsen ist fiir La ^kninsule halkanique eine ausfubrliobe

Geografhie humaine von Ooijic (Paris 1918. — VII, 630 S.). Plilch-

tiger bat d’Arlincourt DEtlinografhie 1914, 67—68 einen Oowjo dfoeil

sur VethnograpJiie des Balkans geworfen, und nocb ktii'zer wird L’ethno-

grafhie des Balkans EO. XVII 472ff. durcb Salaville bebandelt.

Von einem Werke von Psaltis iiber 'H 0q4xi] xai y dvvagig zov iv

avxfj klXrivtxov axoixeLov bietet ein erster Teil (Atben 1919. — XVI,
368 S.) ISzaaittazixcd negl zov SXkyvixov nhjd'vagov nXygotpogiai.

Wabi'end eines langjabrigen Aufentbaltes gesammelte Beobacbtungen

besonders iiber O-riecben, Araber und Juden bat Duboscq in einem

Bucbe iiber D Orient medit&rraneen (Paris 1917. — VIII, 168 S.)

niedergelegt. Die religiose Psyolte des rusdschen Yolkes wurde durcb

Haase (Berlin 1921. ~ IV, 260 8.) mit liebevollem Verstandnis ana-

lysiert. Ifuj ^mli^inLpfiLhf^ (Die armmiscTie

BevoTk&rung des GeUetes vom Sehwarzm Meere bis Erzerum) ist HA.
XXXV 62—61. 181—220 G-egenstand von Darlegungen Hasbians.

XJn cervello diAbissino wird durcb Sergi Bivista di Antropologia XVIII
246—252 (mit 12 Taf.) untersucbt. — Kulturgescliiobte: Studien zur

Entwicklungsgeschichie des orientalischen Kostiims von Tilke (Berlin

^1923. — 70 S.) finden ein Seitenstiick an solcben von S^lurs iiber

Le YUem&nt en Asie Antbrieure (Brussel 1923. — 60 S.). La dviltd

hizantina wurde durcb Turcbi (Turin 1915. — VII, 327 S.) fiir

weitere Kreise zusammenfassend dargesteUt. Melanges d’hisioire et d’ar-

cJieologie lyzantine von Eber sol t (Parm 1917) sollen der Kenntnis

des byzantiniscben Hoflebens zugute kommen. '0 Ogiafi^og xctxd zov

Bv^uvzixbv XQdvov wurde von Kukules im 'H/iegoldyiov zijg MsydXyg
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'ETtxlvaiuQ (Atlien) 1923, 49—64 besclirieben. Elxovsq ixTtd rov (I>dvc(Qi

von Vasiliadu (Atben 1921. — 140 S.) spiegeln das Leben des Phanar-

viertels, seit dort das griecliische Patriarchat seinen Sitz aufgesclilagen

hat. Le S§minaire
^
JRJiigurios d’AtMnes, seine Entwicldung und sein

gegenwiirtiger Lehrplan werden EO. XX 220—226 durch Grr6goire

nicht ohne nnnotige konfessionelle Bittei'lceit beliandelt. Documents

eMinogrwphiques d’Alyyssinie von Cohen Revue d’Ethnologie et de So-

ciologie 1913, 129—139. 301—397. 1914, 23—33 betreffen die G-ebranchs-

gegenstande des tdglichen Lebens und die ihrer Herstellung dienenden

Industriezweige unter Beriicksichtigung der einheimischen Xomenklatur.

Durch Poll era -wurden II regime della ^''oprietd terriera in Etiopia e

nella Colonia Eritrea (Kom 1913. — 94 S.) und L’ordinamento della

giustma e la procedura indig&na in Eiiopia e in Eritrea behandelt.

Note dipatologia efoopictj von Bricelli, Cal6 und Bevilacqua (Bom

1913. — 696 S.) gelien in einem eigenen Kapitel auch auf den ein-

heimischen Medizinbetrieb ein, tjber ^instruction puUique et V^Jglise

au Montenegro liegen EO. XIX 468—472 Ansfiihrungen von C botch
vor. — Polklore: Rin christlicJies Amulet auf Papyrus wurde durch

Riti' Bm-EvidviGhsen
^
VidenskapsselsJcapets EorhandUnger for 1921.

A'r, X (Oristiania 1921. —r 31 S.) nach einem; B.latt ; des 4 JliA

nnd eehr eingehend erlautert. Einen Abdrnck des griechischen Textes

hat darnach L(ietzmann) ZNlW. XXI 79 geboten, einen anderen

Eitrem unter dom Titel A neio Christian Amulet Aeg. Ill 66 f. mit

einigen das Stuck oinordnenden Bemerkungen begleitet. Zu einem Flucli-

papyrus in koptischer Sprache machte v. Lemm Koptische Miscellen.

CCXLV BAP. 1914, 205 f. Erganzungsvorschlage. Der hier durch

andere Aufzeichnungen und ans der Literatur ergiinzte Grundstock

einer Sammlung von Beduinen- und Drusen-Namen aus dem Haurdn-
Gehiet, die Littmann XGWG. 1921, 1—21 vorlegte, wurde von ihm
in den JJ. 1904/6 zusammengebracht. Zivei griecliische Schat^muder
atis dem Kodex JParisinus 2419, die Preisendanz BXgJb. Ill

273—281 bekannt macht, sind besonders merkwiirdig durch einen dem
griechischen vorangehenden hebraischen Text. Eine Notiz von Gans-
zyniec iiber Galen und Ps.-Theodo^'us Priscianus ebenda 36 weist den

Xamen des ersteren in einem Zauberrezept des letzteren gegen Schlaf-

losigkeit nach. Ein mittelgriechisches Spricliwort wird IV 264 durch

Bees in Patriarchatsurkunden aus den JJ. 1401, 1708 und 1731 nach-*

gewiesen. Eine geschichtliche Erklhrung der Xamengebung und der

Xamensformen auf Syra bietet ein. Aufsatz von Sigala liber JSvgioav

BcinrcaTixd-IIaQcov^fiici-Bmcoviifim inx Ae^LXorQucpixov AgxeTov (Athen)

1921, 160—209. VoTkshundliche Aufsdclmungen aus Maleh (Syrien)

bietet Christian Anthropos XII/XIII 1014—1025. Schahbaz hat

MSOSpr. XXII 2. Abt. 112 --126 Er^dhlungen, Sprichworter der
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heutigen Syrer in Nordpersim gesanmielt, transkribiert wid verdeutscM,

Aberglaiibisch,-volkstiimliclies Schrifttum in altsyrischer Spracbe wurde

durcb Enrlani systematiscli erscblossen. Er publizierte JAOS.XAXIX
289—294 A short physiognomic treatise in the Syriac language, EAL.
XXVI 719—732 Due trattati palmomantici in siriaco, ebenda XXVII
316— 328 un trattato palmomantico in lingua siriaca, XXVIII
355— 366 Due trattatelli enodiomantici in siriaco EOO. XXII 118—144.

‘225—248 Un clef des songes en syriaque und iibersetzte AIV. LXXXI
357-363 Una recensions siriaca delle Sortes apostolorum, dereninBr*

Mus. or. 4404 fob- 416£ erbaltener Text -ans dem Arabiscben geflossen

sein wil'd. Enter dem Titel Nestorius et la magic hat auch Nau EOC.
XXII 214—216 zwei kurze aberglaubische syrische Texte bekannt

gemacht, deren einer den Haresiarchen nennt. Von drei Priestern und

ihren Patriarcben handelt Une anecdote ecclesiastigue dans un recueil

de fables d’Esope, die er ebenda 308—313 aus der Berliner Hs, Sachau

336 ans Licht zog. AUarmenische TrausiUen behandelt eine Mitteilung

von Me hi MsG-KK. XXVI. 135'f. Bine Ausgabe und Ubersetzung

von Dix proverbes ethiopiens hat Gr^baut EOG. XIX 196—199 zu

Ende gefiihrt. An weiterem folkloristisclien Material aus Abessinien

wurden durcb Kolmodin Traditions de Tsagmga et Kazzegavss. Textes

tigrigna (== Archives d'etudes vricatales. V. Nr. 1—3. Uppsala 1912;

1915. — XXIX, 270; XXVII, 259; XXIV, 112 S.) und durcb Sand-

strom MO. VIII 1—15 Some Tigre texts xvith transliteration and

translation bekannt gemacht, die sick auf Genealogie und Geschichte

des Stammes der Menoa beziehen, Beziiglich der allerdings in der

Hauptsache heidEisch gebliebenen Galla’s sind gleich wertvoll die

Publikationen von Cerulli tiber The folUitterature of the Balia of

southern Abyssinia (CxmbndgG 1922. —‘ 228 S.) und iiber I riti

della iniziazione nella tribu Balia EStO. IX 480^—496.

III. GrescMchte. — Quellenkunde: Als eine hervorragende Gabe

auf dem Gebiete der Eurckforscbung griechispher Papyri zu rlihmen

ist -Preisigkes Namenhuch, enthaltend alle grieohischen, laidnisehmij

dgyptischeu, hebrdischen 'und sonstigen semitischen und nichts&mitischien

Menschennamen, soweit sie in griechischen Urkunden Agyptens sich vor-

finden. Mit dnem Anhange von Littmann, enthaltend die in diesem

Namenbuche vorkommenden abessinischen, arabischen, aramdischen, krnma-

ndischen und persischen Namen (Heidelberg 1922. —^8 8. 526 Sp.).

Von Deibmanns klassisckem Buche Licht vom Osten. Das Neue Testa-

ment. und die neuentdeckten Texte der hdl&nistisch-r'omisch&n Welt liegt

eine Tierte volUg n&uh&arbeitete Auflage (Tiibingen . 1923.— XVII,
437 S.) vor, die wichtiges, neues Material beriicksicbtigt. Aus Lettere

cristiane dai papiri Bred del III e IV secolo hat Gkedini (Mailand

1923, — CXXVIII, 376 8.) eine Sammlung yop 44 Nrn. mit fast nur
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zu ausflihrlichem Kommentai’ begleitet. Mn christliches Freiheitsmugnis

in den dgyptischen Papyri das in zwei Versionen in den Exemplaren

Oair. Oat. I 67089 und III 67294 yorliegt, hat Wenger BG-OABL.
451—478 eingehend hehandelt. E.ine gate Auswahl des wichtigsten

nrknndliclien Materials, das seit Ersoheinen des ersten. zutage trat,

eroffnet 130—199 den zweiten Teil von Wesselys Les plus anciens

monuments du christianisme ecrits swr papyrus (Paris 1924. — S. 117

his 287 = PO. XVIII 341—511). Una serie di patriarcM alessandrini'

e non una lista di santi ma/rtiri, wie irrtumiich der BLeransgeher

glanhte, hietet nach den Darlegungen Mercatis B. XXXII 198—200

der von Leipoldt, Kopt. Urkunden I 186 edierte Berliner koptische

Papyrus 6620. The University of Michigan Collection of Papyri, iiher

die Book Aeg. IV 38—40 eine kurze Xachricht gibt, nmfafit einen

Bestand von 900 griechischen und 100 koptischen Nrn. Aus Wadi

8arga, wo einst das Kloster eines Apa Thomas sich erhoh, in dessen

Monohsleben diese Erkunden auf Ostraka, Stein, Papyrus und Perga-

ment unschatzbare Einhlicke gewahren, hahen Crum-Bell durchweg

unliterarische Coptic and Creek texts from the excavation undertaken hj

the Byzantine Research account (Kopenhagen 1922. — XX, 233 S.)

musterhaft publL25iert. Nehen einzelnen hihlischen Texten und Horoilien-

hrtiGhstucken hefinden sich grofitenteils B cchtsmkunden und Briefe,

did' unsere Kenntnis des Pidvat- und Wirtschaftslobens der oberagyp-

tischen Xopten des 6. und 7, Jhs. fdrdern, auch unter den 460 aus der

Gegend von Thehen stammehden Short Texts from Coptic Ostraca and

Papyri edited and indexed von Orum (Oxford 1921. — IX, 149 S.).

Dieser hat ferner Aeg. Ill 275—283 an Coptic Ostraca in the Museo

Archeologico at Milan and some others 12 Briefe und Urkunden mit Uber-

setzung hekannt gemacht. Das c/pe gngoawTtov als Stellvertretungsformel

in koptischen Papyri hehandelt San Nicolo BZ. XXIV 336—346. Zu
den Kaiserdatierungen unter H&rakleios hat Steinwenter ebenda 80 his

83 das bisher ubersehene griechische Praskript einer koptischen Bechts-

urkunde aus Djeme herangezogen. Das Fpiphanios-Kloster in Kerasus

und der Metropolit Alaniens sind Gegenstand zweier Urkunden aus

den JJ. 998 und 1024, die Picker BNgJb. Ill 92—101 aus Vat. Gr.

1187, einer Kopie der Hs. Escor. K. 1 15 des 12. Jhs. ediert und vor-

zuglich sachlich erlautert bat. Le chrysobulle de Manuel ComnMe sur

les Mens d’Fglise wird von Petit EO. XVIII 286 f. kurz besprochen.

Die griechisch-siziUsohe Urkunde vom.J, 1218, die Bees BNgJb. 111,14

hehandelt, wird von ihm richtig einem Archimandriten als Schreiber

zugewiesen. Fin politisches TreueMmintnis von Benedictus, dem

rbmisch-katholischen Bischof von Kefalonia (1228), fiir den Pfalzgrafen

Mario von Kefalonia und Zante wird von ihm 165—176 herausgegeben

und eingehend geschichtlich kommentiert. Un „Prostagma“ de Michel
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VIIL FaUologue und dessen Publikation durcli Heisenberg bescbaftigen

Emerean EO. XXI 178—181. La profession de foi de Vimperatrice

TModore (1288) nnd deren vier .
altere Ansgaben sind ebenda XYIIl

286f. G-egenstand einer Mitteilung von Petit. Le Synodicon de Thessa-

lonigue, das Petit EO. XVIII 236—254 aus der Hs. Vat. Gr. 172

lierausgab, nnmittelbar eine zur Verlesung an der Kuptax-i] ’OpOo-

So$ias bestimmte IJrkunde, gestattet eine Liste der Erzbiscbofe von

Tbessalonike von 770—1440 herznstellen. Constantinople hymntine et

les voyageurs du Levant bebandelt ein Puck von Ebersolt (Paris

1919. — 281 8.), das die aus den Bericliten der letzteren sick er-

gebenden Materialien zur Stadtgesckickte und Topograpkie der ost-

roiniscken Peicksbauptstadt vereinigt. JDer hi Josaphat, Erzhiscliof von

PolssJc und Blutseuge, wurde durch Hofmann (Pom 1923. — 24 S.)

zum Gegenstand einer Sammlung von Quellenschriften in Auswahl.

(I. Zu Josaphats BluUeugnis) gemackt. Eine unbeaclitete Quelle uber die

Abstammung des Kaisers Basileios I., des Masedoniers, wurde durck

Bees BXgJb. IV 76 an einem literarisoken Stiick, den Wundern des

kl. Eugenios unter dem Xamen des Johannes Lazaropoulos nach-

gewiesen. Bine mokammedanisck-arabiscke Quelle, Le livre d’impbt

fonci&i' des Abu JCisuf Ja'qCib ibn Ibrakim al-An§ari, den Eagnan
(Paris 1921. — XVI, 352 S.) mit Einleitung vorlegte, bietet wert-

volle Aufsckltisse auck liber die Lage der Christen des Khalifats

wahrend des 8. Jks. An Documents relatifs au concile de Florence

hat Petit (Paris 1920. — 168 8. — PO. XV 1—168) eine 8erie

von zunackst 6 Xrn. publiziert, durck welcke La question du pur-

gatoire d Ferrare bePucktet wird. Von Castellani ausgearbeitet

wurde ein Gatalogo dei Firmani ed altri documenti legali emanati in

lingua araha e turca concernenti i santuarii) le proprietd, i diritti

della Custodia di Terra Saoita conservati nelV archvdo della stessa

Custodia in Derusalemme (Jerusalem 1922, — 168 8.)- tJber I Frati

Minori nel possesso de’ luoghi santi di Qerusalemme (1333) e i falsi

firmani posseduti dai G-red-Elleni kandelt eine sekr besonnene und

streng kritische Arbeit an den Note e documenti per la solmione della

questione de’luoghi santi (Elorenz 1921. — 199 8.) von Golubovich.

La questione de’ Luoghi Santi nel peinodo degli anni 1620—1688 be-

leuckten die von demselben edierten Nuovi documenti daW incarta

dell’ ambasciatore Filippo de Easley conte di Gevi (Quarraccki 1921. —
72 8.). Le droit du monde catholique sur les Lieux Saints de la Pale-

stine hat er EO. XX 220—227 auf Grund seiner Urkundenpublikationen

zusammenfassend bebandelt. Acta S. Oongregationis de Propaganda

Fide pro Terra Sancta aus den JJ. 1622—1720 hat Lemmens
(Quarraccki 1921. — XXII, 428 8.), ’'Eyygafa negc zov Egoaxvvi]-

fxccrixov KaO'effzmog von grieohischer 8eite Tkemeles N8. XVIII
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35—44. 84-—93 zuganglich. gemaclit. Traurige „ Scenes de desordres“

d Jeruscthm et d Betlileem en 1690 betrifft ein von Voiron EO. XXIII
86—92 iibersetzter arabiscber Bericbt eines G-riecben, iiber clessen

erscbiltternde Anklagen gegen die Eranziskaner unparteiische Eorschung

dooli kaum so leicbten Fu(5es wird binweggelien konnen, als es der

tibersetzer tut. Die Publikation lateiniaclier Urkunden iiber Une

mission en Orient soils Ig pontificat de Pie IV. liat Dib HOC. XIX
266—277 zu Ende geflllirt. Tina lettera non bene edita ne bene com-

presco del codice Vatic. Qr. 1043, die Mercati B. XXX 355 f. besser

bekannt macMe, erweist sick als Scbreiben des Xicolo Maiorano, der

in den JJ. 1532—1553 Professor an der Sapienza war. Von arabischen

Documents inedits pour servir d Vhistoire du Cliristianisme en Orient

Recueillis par le Pere Antoine JRabbath liat nach dessen Tod Tourne-

bize den Tome second durcli einen 5*'. Fasc. (Beirut 1921. — VII,

S- 409—644) erganzt. Durcli Olieiklio wurde M. XXI 94—99

(Le dernier testament du Patri-

arche Maximo Maeloum) lierausgegeben. Eine Collectio documentorum

Maronitarum (Livorno 1921. — 217 S.) wird Anaissi verdankt. Als

Aethiopica IS und 23 publizierte Conti E-ossini EStC. IX 462—455

bezw. 465 aus der Hs. Br. Mns. Or. 481 einen Erlafi des Konigs Zar'a

Ja'q.ob vom. J. 1455/6 und aus der Hs. d’Abadie 72 eine familien-

gescMcbtlicbe Eintragung des beginnenden 19. Jlis. Auf die JJ. 1633

bis 1672 bezw. 1697—1708 entfallen die von Beccari in den Banden

XIII und XIV der Rerum aethiopicanm scriptores occidentales inediti

veroffentlicbten Relationes et epistulae Variorum (Rom 1913. 1914. —
XVII, 498; XXXII, 542 S.). Von Documenti inediti wurden durcli

Cojuniaii B. XXXIV 120—123 eine Lettera di Olriaco d’Frison,

Patriarca armeno di Constantinopoli scritta at Papa Urbano VIIL e

la sua professions bekannt gemacbt. Gentilizza bietet B. XXX
357—372 Miscellanea di documenti sulla Chiesa Slava Ortodossa in

Dalmazia und ebcnda XXXI 61—78 untor dem Titel DAlbania, la

Dalmazia e i bocclii di Cattaro negli anni 1570 e 1571 difese dai Vene-

ziani contro il Turco eiiisclilagiges zeitgenossiscbes Quellenmaterial aus

vatikanisclien Hss. Von Le concordat de la Serbie avec le Saint Siege

(juin 1914—mai 1915) bat Salaville EO. XVII 469—468 den texts

integral avec notes et commentaires zum Abdruck gebraclit. IlQujtTixd

%al ditoLfKXffeiQ roi) iv KcovaravTivovitoKu navoQd'odo^ov avve§Qiov

(Konstantinopel 1923. — 224 S.) betitelt sick die oilizielle Akten-

publikation diesor vom 10. Mai 'bis 5. Juni 1920 abgekaltenen Ver-

sammlung. — Allgemciue und Profangeschicbte; Agypten von Alexander d.

Qrojen bis auf Mohammed sind den Stoff nach den drei Sckaupliitzen

Alexandreia, Mempkis und Eajum, Tkebais gliedernde glanzende

Sckilderungen Sckubarts (Berlin 1922. — 379 S.) gewidmet, die
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naturgemafi aucli ftir das altere agyptisclie Cbristentum in Betraclit

kommen. Yon Volk und Staat in Agypten am Ausgang der Rom&r-

herrschaft liat eine akademisclie Festrede von Wegener (Miinclien

1922. — 68 S.) ein meisterliaftes Gesamtbild gozeiclinet. Staat and
G-e&ellscliaft des Bymntinischen Belches in lebensvollem Quersclmitt

vorzuftlhren liat Heisenberg erstmals in dem Buclie iiber Stmt
und Qesellscliaft der Oriechen und Bomer his zum Ausgmge des Mittel-

alters. 2. Anflage (Leipzig 1913. — S. 364—414) unternommen, dessen

iibrige Teile von v. Wilamowitz-Mdllendorf und .Kromayer lier-

riibren. Eine breit angelegte History of later Boman Em;pire (from

the death of Theodosius I. to the death of Justinian in zwei Banden
(London 1923. — XXYI, 471; X, 494 S.) bat uns Bury gescbenkt. Yon
The Cambridge Medieval History. Planned hy Bury. Edited by Tanner,
Previte-Orton and Brooke beliandelt Yol. IV (Cambridge 1923. —
XXX VI, The Eastern Boman Empire (717—1453). Manner wie

Bury selbst, Br’ooks, Diebl, Brebier und Olialondon baben sicb

bier vereinigt, um ein dem Hegenstand gereobt werdendes Standwerk zn

scbaffen. Yon Kulakovskijs IIcTopin EnsaHTin (QescMchte von Byzanz)

ist der III. Band (Kiev 1915. — XIY, 431 S.) dem starken Jabrbundert

602—717 gewidmet, Sorgfaltige Untet'suchungen ilher das Officium

der Prdtorianerprdfectur sett Bioldetian, naberbin iiber die Klasse der

„exceptores“, hat Stein (Wien 1 922.— 77 S.) angestellt. Uber Nationa-

litdt und Zahl der wn Kaiser Theodosius dem Hunnenkonig Attila

ausgelieferten Fluchtlinge Ticelbiu BZ. XXIY 84—87 gebandelt. Die

Fahnen in der romisch-hyzantinischen Armee des 4—10. Jalirhunderts

beliandelt G-robe BZ. XXIY. 359—372. Uber Byzance et les Turcs

seldjoucides dans JAsie occidentale ju^squ’en 1081 bat Laurent (Xancy-

Paris-Strabburg 1914—19. — 140 S.) gebandelt. Bomhacoratius, ein

Beiname des Kaisers Alexios III. Angelos (1195—1203), wird von

Bees BXgJb, III 285 f. besprocben. Un imperatore hizantino della

decadenza: Jsaaco II. Angelo ist B. XXXI 29—60. 247—289 Gegen-

stand einer Arbeit von Co gn as os. Zur Gesobiclite der Krenzziige

zu erwilbnen sind eine kurze, volkstumlicbe Darsteliung von E ortin

Les Croisades (Paris 1915. — 63 S.), die liauptsacblicb ibnen gewidmete

Deuxihme serie einer Bucbausgabe alterer Aufsatze von Scblum-
berger Becits de Byzance et des 'Croisades (Paris 1922. — 230 S.).

Ausfiibrungen von Lammens iiber (Les

Croises et la Bibliotheque de Tripoli), eine Dissertation von Herzog,

welcbe Die Frauen auf den Furstenthrouen det' Kreuzfahrerstaaten

(Berlin 1919. — XI, 164 S.) in liebevoller Darstellung zu packendem

Leben erweekt, und eine Studie von Scblumberger iiber Jean

de Chateau-Morand, un des principaux heros frangais des arrieres-

Croisades en Orient d la fin du XIV‘ et d Vaurore du AF* (Pax’is

OaiEists Christianus. Neae Serie XIL 16
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1919. — 62 S.). A la cour des Paleologues und um L’aigle dic^pliale

hymnUne bewegen sioli EO. XXI 176 ft'. Notes et melanges yon Eme-
reau. Personaggi Bizantini del seeoU XIV—XV verfolgt Oammelli

B. XXXVI 77—108 attraverso le Epistole di Pemetrio Cidonio. Die

erste Brobermg von Atlien durch die TUrken zii Ende des 14. Jhs.

war nach Mordtmann BXgJb. IV 346—350 wolil uur eine voriiber-

geliende Besetzung auf einem Streifzug, wesbalb deiin aucb nur tiirkiscbe

Quellen von ilir zu beriobten wissen. Beitrage zur Gescbicbte der

Einnabme Konstantinopels durcb die Tib’ken und des Griecbentums

seit derselben erbracbte Mystakides (Konstantinopel 1920. — 124 S.)

imter dem Titel Enl ry dlodasi. Merd xyv cckfoaiv. Mcod[iB& 6 Kara-
xTyryg. "EDyvixdv ^&vog. Tiber Cyprus under the Turkes

1671—1878 liegt ein Bucb von Luke (Oxford 1921. — IX, 277 S.)

vor. Eine gut gescbiiebene, illustrierte Eistoire du peuple Armenien von

de Morgan (Xancy-Paris-Strafiburg 1919. — XVIII, 410 S.) fiibrt

Depuis les temps les plus o^ecules de ses annales jusqu’d nos jours. Bas-
madjan bat EOC. XIX 290—301. 368—377 als Geruste der Ghronologie

' de Vhistoire d’Armenie von Angaben ibrer Eegierungsjabre begleitete

Listen der politiscben Eegenten, sowie der Katbolikoi und Patriarcben

und ebenda XXII 327 f. fiir Les catholicos d'Aghthamar eine verbesserte

Nenbearbeitung der betreffenden dortigen Liste geboten. Les origines

mtdievales de la question arm^nienne yeriolgt Laurent EEA. I 35—64
in dem Verbaltnis der Armenier zu den Arabern, Byzantinern, Tiixken

und Kreuzfabrern, Speziell iiber DArmSnie entre Byzance et VIslam

depuis la conquete ardbe jusqu’en 886 bat er in einer eingebenden

Monograpbie (Paris 1919. — XII, 398 S.) sich verbreitet. Un feodal

armenien au IX siecle: Gourguen Ardzrouni, fils IAbu Beldj, wird von

ibm EEA. II 157—188 bebandelt. Auf blutige Vorgange des Js. 938

bezieben sicb die Mitteilungen von Huart iiber Tine razzia en Armenie
au 8^ siMe. Tin armenien d la cour des Grands Mongols ware nacb
einer Darlegung von Brou, ebenda III 47—55, ein Alexander aus

Aleppo gewesen, der im letzten Viertel des 16. Jbs. am Hofe Akbans lebte.

A^puig d-uitPuTbuiliiuq.iinLpfiLbf^ (Die georgisclie Ghronologie) erortert Kas-
suni HA. XXXV 493—501. 584-598. XXXVI 121—132. Eine
iibersicbtlicbe, mit den ndtigsten Quellenangaben versebene Gescbicbte

Syriens von der altesten Zeit bis. zu unseren Tagen scbenkte uns
Lammens in seinem zweibandigen Werke La Byrie (Beirut 1921,

IX, 279 u. 277 S.). Anonym erscbien eine Petite Eistoire de Byrie et

du, Liban (Beirut 1924. — 160 S.), der eine Eistoire de Byrie depuis

les temps andens jusqu’d nos jours von Nassi (Oonflans-St. Honorine
1923. — 167 S.) zur Seite tritt. Es sind dies die

(Deux Nouvelles histoires de Byrie), iiber die Dab dab
M. XXII 200—206 referiert. L’Arable antdslamique baben zum Gegen-



Literaturbericht. 243

stande Quatre conferences donnees d VUniv&rsiU Egy^tienne du Caire

1909 eines Meisters wie G-uidi (Paris 1921. — 89 S.), in denen u. A.
naturgemali aucli itber die Dynastien der Lahmiden und Ghassaniden,

die Verbreitung des Ohristentums in Arabien und dessen Beziebungen

zu Abessinien gebandelt wird. Bei Conti Rossini Aethiopica 11. 12.

RStO. IX 378—381 stelien speziell die politischen Bowegungen des

5. und 6. Jbs. zu beiden Seiten des Roten Meeres in Rede. Einen
nicbt unbedingt zuverlassigen Gesamtabrifi der Geschiclite Abessiniens

boten unter dem Titel L’impero del Leone di Giuda die Note sulV

Abissinia von Rosa (Brescia 1913. — 253 S.) Uber die Beziebungen

zwiscben Egitto ed Etiopin nei tempi antichi e neW eta, di mezzo bat

Aeg. Ill 1—18 Conti Rossini gebandelt, wabrend seine Aetliiopica

16. 17. RStO. IX 455—460 der abessiniscben Politik des 14— 16. Jbs.

gegenuber dem Islam bezw. dem 1529 verstorbenen Bur-Hauptling

Zemal gewidmet sind. Yon Contrihuti alia storia letteraria di Abissinia

Guidis ist in einer Nr. 3 La prigionia in Wahni RAL. 5. XXXI
93—103 eine Notiz ilber die ins Jabr 1647 fallende erste Verban-

nung dortbin ans Licbt gezogen. Ein Catalogue des rois de Harar

(1637—1887) wird durcb Basset JA. 31, III 245—258 init einer

bibliograpbiscben IJbersicbt ilber die Harar betreffende Literatur be-

gleitet. Enter dem Titel Les Latins d^ Orient beleucbten Conferences

donnees en Janvier 1921 au College de France von Jorga (Paris 1921.

— 51 S.) die Wurzeln des rumaniscben Yolkstums und staatlicben

Lebens, wabrend Banescu BNgJb. Ill 287—310 Les premiers temoig-

nages hyzantins sur les 'Roumains du Bas-Danuhe sorgfaltig verbort.

Enter dem Titel La civilisation du peuple Serhe au Moyen Age bat

Stansyfevitcb ROC. XX 282—307 den Abrifi einer Gesamtgescbicbte

der volkiscben und staatlicben Entwicklung Serbiens bis ins 16. Jb.

geboten. Cbicbkof wirft EO, XIX 188—199 einen Coup d’oeil sur

Vhistoire politique et religieuse du Montenegro. — Lokalgeschichte: A
short history of Antioch 300 B.C.-A.D. 1268 (Oxford 1921. — 324 S.)

bat Boucbier zum Yerfasser. Eine nicbt allzugediegene Leistung ist

A History of Sinai von Eckenstein (London 1921. — XIII, 202 S.),

die aucb die Gescbicke der cbristlicben Heiligtiimer des Berges be-

bandelt. Ein erster Band liegt vor von J.>o^J\ (Geschiclite Mo-

suls) von Saig (Kairo 1923. — 361 S.). Einen Abscbnitt aucb ilber

die cbristlicbe Periode der Stadtgescbicbte bietet Cbeikbo
UyU^ ,jx^ (Une Conference sur Homs et ses souvenirs). Y. Scbultzes

pracbtiges Bucli Altchristliche Stddte und Landschaften. II. Klein-

asien. Erste Sdlfte (Giiterslob 1922. — XII, 477 S.) ist der Ge-

scbicbte des alten Gbristentums in den Landscbaften Pontos, Papbla-

gonia, Honorias, Bitbynia und Hellespontos und ibren monumentalen

Zeugnissen gewidmet. La Bitliynie sous Vempire hyzantin ist EO.
16*
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XX 168—182. 302—319, Za Thrace b^mntine ehenda, XIX 385—409.

XX 46—66 Grogenstand ciner Studie von Jauin. Mordtmann zeigt

BXgJb. IV 333 f. die UngescMchtliclikeit dor weit verbreiteten An-
scliauung von einer Eroberung von Fnisa durcli den Hamdaniden
Seif ed-daula im J. 947. Hofmeister erbringt eiiien Beitrag zur

Geschichte der suditalienisch-byzantinisclion "VVelt im 10. und 11. Jli.,

indem er ebenda 328—339 die Stammreihe der Herzoge von Amalfi

aus dem Kause des Muscus comes verfolgt. Ein Sttick nordsyriscber

Lokalgescliiclite des ausgelienden 18. Jh.s entrollt ein Anfsatz von

Eeberan uber Les Infortunes des Frangais d’Ale^ pendant Vexpedition

lEgypte Syr. Ill 338—349. — Wirtschaftsgeschiclite: Circolazione mone-

taria e prezzi net mondo antico ed in particolare in Egitto verfolgt auf

Grand der Papyri und des inscbriftlichen Materials eine fiir die

Kenntnis der antiken Volkswirtscbaft ungemein scbatzenswerte Arbeit

von Segr6 (Bom 1922. — 176 S.) mit sicberer Metliode bis in die

byzantinisclie Zeit. Le montant du budget de VEmpire hjzantin bat

Andreades BEG. XXXIV 20—36 untersucbt. — KircbengescHchte

:

Von Mourets umfassender Histoire gencrale de VEglise erscbienen in

Xeuauflage die Les Origines chretiennes und Les Phes de VEglise be-

bandelnden beiden ersten Bande (Paris 1914. — 642; 528 8.). Unt&t'-

suAhungen zur Frage des Sozialismus und Kommunismu$ im Christentum
der ersten Jahrhunderte bat Bigelmaif BGOABL. 73—93 angestellt.

Weber verfolgt Ees Paulus Beiseroute lei der zweimaligen Durchquerung
Kleinasiens (Wurzburg 1920. ~ 41 S.). An Introduction on the History

of the Assyrian Church von Wigram (London 1916. — XVII, 318 S.)

bescbaftigt sicb auf Grund der adiabeniscben Biscbofsgescbicbte des

MSSibaze^a mit den Anfangen des Obristentums in der Adiabene und
im Perserreicb. In der La Paix constantinienne et le catholicisme be-
titelten ausgezeicbneten Kircliengescbicbte des konstantiniscben Zeit-
alters von Batiffol (Paris 1914. — VIII, 542 S.) nimmt der Orient
die ibm gebtibrende Stelle ein. In die gleicbe Epocbe fiibrt Bardy’s
Saint Athanase (Paris 1914. — XVI, 209 S.) und der Versucb von
Marin (Paris 1917. — XVI, 203 S.), fiir Saint Nicolas eveque de
Myre auf dem ’Hintergrund der Zeitgescbicbte aus der Eiille des
Legendariscben das Obarakter- und Lebensbild eines leibbaften Mannes
gescbicbtlicber Wirklicbkeit zu gewinnen. Peeters erortert BEA. I
15 33 Le debut de la pes’secution de Sapor d’aprbs Fauste de Byzance,
wobei er es fiir -wahnscbeinlicb bait, dafi, wie dieser bericbtet, die Ver-
folgung mit dei i eindscbaft zwiscben Sapor und Arsak von Armenien
im Zusainmenbang stebt und gegen die Ecbtbeit der Martyrerakten
des Mali Bedenkon geltend macbt. tjber L’affaire de VHenotique et

le premier schisme byzantin au 7“ siecle bandelt Salaville EO. XVIII
255 265. 389—397; XIX 69 73. 415—433 in gediegenej* Zusammem
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fassung. La vie cle saint Jean Damascene hat ehenda XXIII 137—161

Jugie dargesteilt. Einc Histoire cles jjatriarehcs d’Alexandrie depids la

mort de VDmpei’eur Anastaso- jusqidd la recomMiaiion des idgliscs jacohites

(518—616) (Paris 1923. — lY, 429 S.) des im Weltkriege gefallenen

J. Maspero wurde zuerst durch semen Vater G, Maspero und nach

dessen Tod durch Eortescue weitergefuhrt und, nachdem auch dieser vor

Vollendung der Arheit starh, durch Wiet zum Abschlufi gebracht. Trotz

solcher Ungunst der Verhaltnisse ist sie eine hochst wertvolle Erscheinung

geworden. Ausfuhrungen Jugies De Pliotii morali effigie B. XXXYII
1—32; XXXYIII 22—48 zeichnen von dem Charakter des romfeind-

lichen Byzantiners ein wenig schmeichelhaftes Bild. Bees hat mit gewal-

tigem Eleibe Prosopographisches, Hagiologisches und KunstgeschichflicJies

iiher den hi Bessarion, dm Metropoliten von Larissa (f 1540), gesammelt

und so BNgJb. lY 351—400 einen iiberaus schatzenswerten Beitrag

Zur Kircliengeschichte Thessaliens im lo.~16. Jli. geliefert. Un refor-

mateur laique dans VEglise grecque, Apostolos Alahrakis (1831—1905)

wird durch Gregoire EO. XIX 403—414 in seinem Lebenswerke

gewiirdigt. Le Saint Siege et la Russie betreffend hat Boudon (Paris

1 922. — XX, 580 S.) Leiirs relations diplomatiques au XIX' siMe

behandelt. Durch Klarheit und innere Warme ausgezeichnet ist das

Buch Eortescues liber The Lesser Eastern Churches (London 1913. —
XYI, 468), eine Kirchen- und Konfessionskunde des nichtunierten

Orients mit Ausschlub der griechisch-orthodoxen Kirche. Bei Arm aid

J, (Au Patriarcat dJAntioche) M. XXI 494—507.

689—699. 660—671 wird ein Uberblick liber die Entwicklung des

antiochenischen Patriarchats und die Geschichte der jakobitischen und
unierten syrischen Kirche geboten. Bine Erganzung findet dieser durch

einen solchen desselben Yerfassers iiher

(Les Primats d’Orient et les Maphriens) ebenda XX 182— 192. 272

—

281. 362—377. 417—427. Uexpansion nestorienne en Asie ist Gegen-

stand einer eingehenden Darstellung von X au BihliotMque de vulgari-

sation du Musee Guimet XL 193—388. In einer

i^iupnq^li^nuiug (Clironik doT KathoUlios von Aghtamar) hat

Akinian (Wien 1920. — 200 S.) die Geschichte der Inhaber dieses

Sitzes von David I. (1113—1165?) bis zum Ende des letzten Yertreters

Khadatur im J. 1895 vorgeflihrt. Auf Grund dieses Werkes wird ein

Abrifi derselben nach einleitender Orientierung tiber die Quellen durch

Macler Le „Lil)0r Pontijicalis^ des Oatholicos dAghtamar JA. COII
37—69 geboten. l|. kt. uin.iu^Db

X^p^irit^fiulinuinu (D&r XIrsprung des armenischen

Patriarchats in Konstantinopel und der erste Patriarch Erlbischof

Joachim) werden von Babken HA. XXXYIII 432—442 besprochen.

Ein nach dem Tode des Yerfassers von dessen Ereund Smith heraus-
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gegebener erster Band einer Bebandlung, die durcb Fortescue aucb

The uniaie JEast&rn Churches finden sollten, (London 1923. ^— XXI,
244 S.) ist den Italogriechen und Melkiten gewidmet. In franzusisclier

Ausgabe ist ein urspriinglicb italieniscb gebaltener Vortrag von Oattan

iiber L’Sellenisme dans la premise constitution de VEglise grho-melkite

(Eom 1920. — 31 S.) erscliienen. Der gleiche Verfasser hatte (Eom

1912. — 33 S.) Cenni storici intorno alia vita di Mgr. Neofito Nasri

vesGOVO di Saidnaia geboten, der am 24. Februai' 1731 in Eom im

Enfe der Heiligkeit starb. Line populare Skizze, die zuerst im An-

nuaire pontifical catholique 1914, 449—524 erscbien, sab. sich durcb

Tfinkdji L’Eglise chaldeenne catholique autrefois et aujourd’hui

(Paris 1914. — X, 82 S.) gewidmet. Eine verdiente G-estalt aus

deren jiingster Gescbicbte, der 1917 verstorbene Verfasser zablreicber

kircbengescbicbtlicber Arbeiten und arabiscbe Ubersetzer der Summa
contra Gentiles des bl. Tbomas von Aquino und des Cbronicon eccle-

siasticum Bar 'Bprajas, erbielt ein ebrendes Denkmal bei Tobia

(La vie et les oeuvres

du prUre Chaldeen Pierre Nasri) M. XXI 657 - 660. Popular zu-

sammenfassend ist wieder ein Scbriftcben von el-Kbazen iiber J"

Maroniti, La Nazione e la Ohiesa (Eom 1923. — 41 S.). An Einzel-

beitragen zur neueren maronitiscben Kircbengescbicbte sind zunacbst

solcbe von Gbaleb zu nennen iiber jily

Eyyi (Quelques c^lSbrites du ColUge maronite

de Borne: Pi&rre Mdkhlouf) M. XXII 17—30. 100—114 und iiber

I (Georges Amira) ebenda 341—350. 438—448.

Dazu gesellen sicb Eortsetzungen von Obeikbo
jAs. ^LuJi^ y.j>LuJl ^ L^iLoiiyi^ (La nation maro-

nita et la (7‘® de Jesus aux XVP et XVIP siMes) M. XX 780—789.

1053—1058; XXI 701—707. Ein erster Teil von Aufscbliissen iiber

die Hierarchia latina Orientis 1602 --1922 (Eom 1923. — 72 S. ==

Orientalia Christiana I Xr. 5) wEd Lemmens verdankt. Ein Auf-

satzcben von Bog ere iiber L’evecM de Nicopolis en Bulgarie EO.
XVIII 160—164 verbindet einen Eiickblick auf die friibere Gescbicbte

dieses Sitzes mit einem Eeferat iiber die gegenwartige kircblicbe Organi-

sation der unierten Bulgaren. — KonziliengescbicMe; Lie Eolle der

Kircbe von Jerusalem auf den ersten allgemeinen Konzilien bebandeln

Aufsatze des Arcbimandriten Hippolytos iiber ’H ^xxhiaia ‘legoao-

Xi)(xmv kv rfi TiQcoTfj olxovgsvixfj avvodp und ‘JBT kwckgaia. 'legoaoXv/ucov

in TccZg Olaovpavixatq Xhjvodotq P' xal A' NS. XVII 259—266 bezw.

515—521. The Synod of Alexandria and the schism of Antioch in

A. D. 362 sind Gegenstand einer Untersucbung von Armstrong JTSt.

XXII 206—221. 347—365. Ein Aufsatz von Badcock iiber The
Council of Constantinople and the Nicene Creed ebenda XVI 206—225
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beschaftigt sich mit dem Ursprung des langeren in der fiinften Sitzung

des Ohalcedonense redigierten Symbols. Die Ko]^t. Miscelle CXXXVI
V. Lemins BAP. 1914, 532— 534 erbringt Zii den AMen des Concils

von Ephesus einen JBeitrag zur sprachlichen Erklarung des koptischen

Textes, Uber den Primatus Pontificis romani in concilio Chalcedonensi

bat Harepin (Quarraccbi 1923. — X, 130 S.), ilber La question du
Purgatoire au concile de Ferrare-Florence Jugie EO. XX 269—292
gebandelt. — GescMchte des Monchtums: Eine znsammenfassende Ge-
scbichte der Auswirkung des asketischen Gedankens in der Kircbe bis

zum 10. Jb. bietet Pourrat unter dem Titel La spiritualite chretienne

des origines de I’Eglise au Moyen Age (Paris 1918. — XII, 502 S.).

An weitere Kreise wendet sick eine die bisherigen Eorscbungsergeb-

nisse zusammenfassende Studie iiber Christian Monasticism in Egypt
von Mackean (London 1920. — 160 S.). Speziell Las Monchtum
der s'ketische)% Wilste sucbt Bousset ZKg. XLII 1—40 in seiner wesen-

haft auf das anacboretiscbe Ideal eingestellten und dabei durcb einen

Drang zu gesteigerter Askese, namentlicb durcb SicbeinschlieBen in

die Zelle bezeicbneten Eigenart zu erfassen.- La patrie de Cassien

ware nacb Manager EO. XX 330—356 sicber nicbt Gallien, sondern

entweder Skytbien oder Skytbopolis in PalSstina gewesen, wozu in-

dessen aucb die Bemerkungen von Tbibaut Autonr de la patrie de

Cassien ebenda 447 ff. zu vergleiclien sind. Sebr wertvoll ist die Mude
sur les moines d’J^gypte de]yuis le Concile de Chalcedoine (450) jusqu’d

Vinvasion arale (640) van Gauss enbergbs (Paris 1914. — X, 199 S.).

La fondazione del Deyr-el-Abiad wird von Monneret de Villard

Ag. ly 166— 162 durcb den Nachweis zweier Erwabnungen.des Griinders

Kaisarios in Briefen Senates in neues Licbt geriickt. Encore une fois

sur Makarios Kalorites bandelnd sucbt Banescu BXgJb. Ill 158ff.

zu erweisen, dab der Atbos als KaXov ^po? bezeicbnet werde und neben

dem bithyniscben Olympos und dem. Ida scbon vor der Zeit der Bilder-

sturme als Zentrum monastiscben Lebens Beriibmtbeit besessen babe.

Diese Ergebnisse warden allerdings durcb S. G. Mercati in negativer

Beantwortung der Erage; KaloriUs est il synonyme de HagioriUs?

ebenda IV 9—11 abgelebnt. Geschichtliclie ForscMmgsergebnisse und

Monchs- und Volkssagen iiber die Orilnder de)" Meteorenklbster bat Bees

a.a. 0. Ill 364—403 vorgefubrt und eingebend gewurdigt. Ausfubrungen

iiber Le couvent hyzantin de f&nmes d PrinMpo von Mamboury
EO. XIX 200—208 sind nicbt nur den Buinen desselben, sondern

aucb der Gescbicbte des scbon durcb Justinos II. begriindet gewesenen

gewidmet. Einen Uberblick tiber den Mat actuel de la vie monastique

en Qrke gibt Gr6goire ebenda 214—220. Die Naclmcbten iiber Les

anciens monasth’es btinedictins en Orient bat Gariador
^

(Lille-Paris

1912. — 120 S.) mit grobem Eleibe zusammengestellt. Uber Missio-
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naires francisoams m Orient au Xlir et au XIY'^ siMa yerbreitet

sicli Salaville EO. XVII 349—360. Lcs Freres Uniteurs ou Domini-

cains armenicns salieii sicli 1100. XXII 145— 161. 249—279 clurcli

Touruebize eine liocbst dankenswerte G-esamtdarstellung der Ge-

scliicbte ilirer Entsteliung und ilires Wirkens von 1330 bis zum Er-

liiscben ihrer mlimvollen Traditionen im J. 1714 gewidmet. vSoiiie

Notes et documents ^our VMstoire de I’Fglise melUte ilber Atlianase V.

Jauhar et les reformes des Chouerites hat Bacel BO. XVII 315

bis 333 zu Ende gefiilirt. (Les anciens

Frmitages et les Ermites du Mont Lihan) werden M. XXI 130—140

durcb. Dagher besprochen. Im einzelnen hat durch Sarah

\ (Un ermite frangais mi

Lihan: Mr. Francois de Ohasteuil), f 1644, ebenda XX 571— 576.

649f.—659 und durch Ohitti bU* (Le

^ere Gliarhel, le- saint solitaire de 'Annaya) a. a. 0. 289—297 eine

monographische Behandlung erfahren. Erst im J. 1922 verstorben ist

^U.^\ 'AfAyo (Le Fere Moharak de Mutdn
religieux Uhanais), dessen Lebensbild a. a. 0. 852— 862 von Sarah
gezeichnet wird. Einer Erauenkongregation gewidmet ist die Jubilllums-
betrachtung von Cheikho
(Notice sommaire sur les Beligieuses arabes des SS. CC. de Jesus et de

Marie) M. XXI 641—657. Em den heimischen Begriinder der Laza-

ristenkongregation in Abessinien handelt es sich bei Abba Tekla-

Haimanot, Abouna Jacob ou le venerable de Jacobis. Scenes de sa

vie d’apostolat par un tSmoin (Paris 1914. — 240 S.), bezw. bei der

italienischen Bearbeitung dieses Buches durch Oelestino da Desio,

Episodi della vita apostolica di Ahuna Jacob ossia il venerabile padre

De Jacobis raccontati da un testimone (Asmara 1915. — XV 372 S.).

jn^lrfrudi ^iubri.^u ^w^uMbuijni.plTuili ^Jrjjuiui^ujjS-usn,

(Das seclisigjdhrigePriesterjuUlmm des Iwclmurdigsten Herrn Dr. Gregor

von Govrik, Generalabtes und Ersbischofs) der Mechitharistenkongre-

gation wird HA. XXXV 257—270 behandelt. — Beziehungen zum

Abendland; das Unionsproblem : Um den Ubergang eines der erfolgreichst

gewordenen ostlichen Impulse in die Geisteswelt des christlichen

Abendlandes handelt es sich bei Darlegungen von Grabmann iiber

Ps.-Dionysius Areopagita in lateinisclien tlbersetmngen des Mittelalters

BGGABL. 180—199. 'VVertvolle Belege fur ein Erscheinen von Ar-
meniern im mittelalterlichen Italien bergen sich bei Pom a L’elemento

armeno nelV onomastico italiano BStO. VIII 647 ff. Naherliin iiber arme-

nische Wallfahrer nacli und armenische Kirchen in Korn orientiert ein

Aufsatz von Oojounian tiber Gli armmi in Roma B. XXXIV 212—
223, wahrend in einem solchen desselben Verfassers iiber Gli armeni

in Italia ebenda 110—117 einschlagige Nachrichten spezieU. fiir Livorno
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anlafilicli des zweiten Zentennariuins der dortigen amenisclien Kirche

gesammelt sind. Eine Studie iiber La, Chiesa di 8. Maria in Domnica

detta volgarmente „della navicelW‘ von Cattan ehenda 374—396 be-

fafit sich eingeliend aucli init deren auf das J* 1739 zuriickgehenden

Verbindung mit der libanesiscben Basilianerkongregation des bl. Jo-

hannes von ^uair, Uber Les Arnieniens en France de 1789 d nos

jours erhalten wir durch Mathorez B.EA. II 293—314 AufschluB.

Les traditions frangaises au Liban verfolgt Ristelhuber (Paris 1918.

XII, 304 S.) bis ins Zeitalter der Kreuzziige und iiber dasselbe hinanf

bis zn den sagenbaften Yerbindnngen Karls d. G-r. mit dem Osten,

die Fistoire des relations entre la France et les Roumains Jorga

(Paris 1918. — XVI, 289 S.) sogar bis ins Altertum znriick. Einen

A^ergu liistorigue sur le Frotectorat et les Capitulations bot Serviere

EO. XVII 432—443. Ein Anfsatz iiber Les aspects rbligieuses de la

question di Orient et Vancienne diplomatic frangaise von Salaville

ebenda XVIII 116—137 gebt bis auf die Zeit Ludwigs XIV. zuriick.

Calvet bebandelte (Paris 1921. — 111 S.) Le Problbme catholique de

Vunion des i&glises in seiner Totalitat. Lanay wirft EO. XXII 340—360

die praktiscb gestellte Erage auf: Qu-e faut-'il penser de Vapostolat

catholique en Orient? Audi Notes et Informations von Serviere

ebenda XXI 203—13 bescbaftigen sicb mit den allgemeinen Perspectives

de rapprochement des fjglises. Uber Joseph de Maistre et le schisme

gr^co-russe bat Jugie XX 402—430; XXI 129—161 eingebend sicb

werbreitet, wozu erg^nzend Grumel iiber Joseph de Maistre et le

catholicisme en Russie XXI 394f. Notes inedites aus dessen Tagebucb

wabrend der JJ. 1811 und 1812 bot. Die Artikelserie von Serraz

iiber Un ouvrier russe de Vunion des Eglises, Vladimir Soloviev (1853

Us 1900) XVIII 165-179. 342—363; XIX 74-106; XX 460-460

gibt ein urafassendes Bild von dessen Leben und Wirken, Obeikbo

sucbt M.XX 735—741 die Erage: J.*

(La Russie pourrat~elle etre Catholique?) auf Grund der gescbicbtlicben

Vergangenheit der russiscben Kirche zu beantworten. Aucb Danzass

erwagt EO. XXI 396—409 L'avenir catholique de la Russie. Verkh-

ovsky bescbaftigt sicb ebenda 410-441 mit Faction catholique en

Russie speziell A propos du „biritualisme“ de Mgr. Ropp, Ausfiibrungen,

auf welcbe de Popp selbst XXII 207—210 mit solcben JPowr Vaction

catholique en Russie entgegnete. Denselben Gegenstand wie ein Auf-

satz von Obeikbo iiber (FEglise Orthodoxe

et VAnglicanisms) M.XX 868—875 bebandelt in Bucbform d’Herbigny

UAnglicanisms et VOrthodoxie greco-slave (Paris 1922. — 168 S.). In

verwandter Pichtung liegen aucb der EO. XXII 73—77 von Estienne

erstattete Bericht iiber Un congres d’union d Helouan, zu dem sicb

vom 17.—20. Oktober 1922 Vertreter verscbiedener orientaliscber und
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yerscMedener Kirchengemeinscliafteii der angelsacbsisclien Welt ver-

sammelt batten, Ansfiihrungen von Kieutort iiber La „World Con-

ference^ d!union at les ^glises d’ Orient ebenda 211—226 nnd solcbe,

die er in einer Chronique unioniste, XIX 331—360 A propos du

mouvement pour V Union des JEglises en Angleterre, en Am^rique et en

Orient gemacbt batte.

lY. Dogma, Legende, Kultus und Disziplin. — Verbaitnis zu

Nicbtchristlichem; Eine anregende Arbeit von Jlitbner iiber Hdlenen

und Barlaren. Aus der OescJiichte des Nationalhewufitseins (Leipzig

1923 . — YIII, 165 S.) gebt abschliebend aucb auf das Verbaitnis des

Obristentums zu den beiden Begriffen ein. Unter dem Titel Pneuma

Ragion wird von Leisegang (Leipzig 1922. — VI, 150 S.) Der Ur-

sprung des Oeisteshegriffs der synoptisehen Evangelien aus der grie-

eJiischen Mystik zu erweisen versucbt, wabrend Preisigke (Heidelberg

1922. — 40 S.) Die Qotteskraft der frulichristliclien Zeit an die alt-

agyptiscbe Vorstellung eines gottlicben Kraftfiuidums anzukniipfen sich

bemtibt. Eine TJntersucbung von E. Maafi liber Segnen, WeiJien,

Taufen ARw. XXI 241—286 handelt speziell liber acppayU im all-

gemeinen, in den Dionysos- und den Kybele-Mysterien, in Eleusis und

im Obristentum. AmSis, Hermes, Michael betitelt sicli Ein JBeitrag

zur Geschichte des religios-pliilosophischen Synhretismus im Oriechischen

Orient von Carolidis (Strabburg 1913. — 21 S.), fiir den die Be-

ziebungen des Erzengels als Seelengeleiters und der Gestalt des bl.

Cbristopboros zum Hermes ({;o
5
(o'ico}i'iT6 (; bzw. zu Anubis in Betracbt

kamen. Die Scbwierigkeit wissenscbaftlicb zuverHssiger Eeststellung

buddbistiscb-cbristlicber Zusammenbange zeigt an einem Scbulbeispiel

Haas in einer Eorscbung iiber „Das Scherflein derW%twe“ und seine

Entsprednmg im Tripitaka, die er Mit einem Anhang: Bibliographie

zur Frage nach den Wechselbezieliungen swischen Buddhismus und

Christentum begleitet bat (Leipzig 1922. — 175; 47 S.). Ein Qegen-

stuck zu dem Seelenhymnus der Tliomasakten wurde ZXtW. XXI 35£
dui’cb Reitzenstein an dem buddbistiscbem Marcben vom Prinzen

Eiinfwaffe unter Beiziebung manicbaiscber und mandaiscber Parallelen

nacbgewiesen. Millet handelt B.EA. I 233—236 Sur les termes reli-

gieux iraniens en armdmen, wobei die Erage nacb dem Verbaitnis der

in ibrem Einflub auf Armenien greifbar werdenden iranischen Religion

zum Avesta im Vordergrund stebt. Mit dem Eortleben beidniscben

Glaubens und Braucbes bei den atbiopiscben Semiten, dem Kult des

Adlers und der Mutter Erde und magiscbem Kanibalismus besobaftigen

sicb die Aethiopica 1—8 Conti Rossinis RStO. IX 365—372. Die

Abhdngigkeit des Korans von Judentum und Christentum bat Rudolph
(Stuttgart 1922. — 92 8.) neu untersucbt, wobei er zu dem Ergebnis

gelangte, dab von grundlegender Bedeutung fiir das religiose Lebens-
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werk Mohammeds seine Bezieliungen zmn letzteren waren. Bei

Zwemer Die Ghristologie des Islams. Ein Versuch uher Lelen, E&r-

sonliclilmt und Lelire Jesu Christi nacli detn Koran und der orthodoxen

Tradition bat ein in seiner Art klassiscbes englisches Original eine

Genehmigte tib&rsetzimg von Brick (Stuttgart 1921. — 116 S.) ge-

funden. Durch Di Matteo wurde BStO. IX 301—364 an der Con-

futasione contro i Gristiani dello mydita al-Qdsim b\ Ibrahim (gest.

860 n. Cln\) das durch gate Vertrautbeit mit dem NTlichen Text be-

merkenswerte alteste erhaltene Denkmal antichristlicher polemiscber

Literatur des Islams in Urtext und TJbersetzung bekannt gemacht.

Grundlegende Bedeutuiig gewinnen die den altesten Nachrichten iiber

das eigentiimliche abessinische Judentum, seiner Literatur, seinen (xe-

beten, seiner Herkunft und dem Namen seiner Anhanger gewidmeten

Ajopiinti di storia e letteratura Falascid von Conti Rossini RStO.

VIII 563— 610. — Lehre und Lehrentwicklung: Lortz bringt BGCABL.
301—327 zur Darstellung, wie Das Ghristentum als Monotheismus in

den Apologien des zwdten Jahrhunderts eingefilhrt wird. Von Leb re-

tons Buell Les origines du dogme de la trinite orscliien eine # Edition

entih'&ment refondue (Paris 1919. — XXIV, 544 S.). Die Luge in

der patristischen Literatur wurde durch Schindler BGOABJj. 421

bis 433 beliandelt. Beitrdge sum Descensus ad injeros von Kroll

(Konigsberg 1922. — 56 S. = Beilage sum Verseiclmis der Vorlesungen

an der Akademie su Braunsb&t-g im Winter 1922123) mochten die

Vorstellung desselben letzten Endes auf ein altchristliches Kultdrama

zuriickfiihren. Eermi verfolgt RTStPR. II 458-479. Ill 64-71.

298—306 S. Paolo negli Apologisti greci del II. secolo unter dem Ge-

sichtspunkte ihres Zusammenhangs mit dem Apostel in ihrer Anthro-

pologie, ihrer Beliandlung des Problems des Bosen und der Bestimmung

des Heilsbegriffes. In AusfUhrungen Zur Lehre von der ewigen Wieder-

kunft alter Dinge BGCABL. 359-—380 hat H. Meyer eingehend auch

die einschlagigen Anschauungen des Origenes beriicksichtigt. L’etica

di Metodio d’Olimpo wurde RTStPR. Ill 272—298, L’escatologia di

Metodio d’Olimpo IV 182—202 durch Biamonti in ihrer Gegensatz-

lichkeit zu origenistischen Anschauungen beliandelt. Zur Trinitatslehre

der nachorigenistischen alexandrinischenTheologie bisArius liegt TQs.OII

190—219 eine Untersuchung von Anwan der vor. 8tudi apollinaristici

von Furlani erweisen II 257—285 La dottrina trinitaria di Apolli-

nare di Laodicea als altnizanisch und im Einklang mit seiner Christo-

logie stehend und IV 129—146 I supposti psicologid della Gidstologia

di Apollinare di Laodicea als wesenhaft aristotelisch. L’ecclesiologie de

saint Basile wurde EO. XXI 9—30 durch Batiffol erortert, wahrend

Grumel ebenda 280—292 speziell iiber Saint Basile et les Siege

Apostoligue handelte. Ein Buck von Moulard iiber Saint Jean Oliry-
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sostome, le defenseur du manage et Va^otre de la virginiU (Paris 1923.

— 322 8.) ist dessen Lehre iiber JEbe und Jungfraulicbkeit gewidmet.

Marini vcrfolgte B. XXIX 316—322; XXX 1— 11. 335—348; XXXI
209—225, bezw. in einer Bucliausgabe (Pom 1919. — XYII, 320 8.)

n Primato di 8. Pietro e de’ suoi successori in San Giovanni Oriso-

stomo. Ein Artikel von Hodgson iiber The metaphysih of Nestorms

JTSt. XIX 46—56 bebandelt nliberliin den von diesem mit iTp6o(i)TCov

verbundenen Sinn. Nestorius’s Version of the Nicene Greed bemiihte

sicb Connolly ebenda XVI 397—402 syrisch nnd griecbiscb zu re-

konstrnieren, wozu Badcook a. a, 0. 552 f. einige erganzende Be-

merknngen maclite. Jugie bebandelt Revue des sciences pliilosophiques

X 548—559 La Matitude et la science parfaite de I’dme de Rsus via-

teur d’apres Leonce de Bygance et quelques autres tMologiens hygantins-

Einen nnr ungeniigend gegluckten Versucb dogmengescbicbtlicber

Ebrenrettung machte G-iauad Sfair L’ortodossia di Narsai rilevata

dalla sua Omelia sui Dottori Qreci B. XXXIII 313—327. Un tJieo-

logien nestorien Bahai le Grand (VI et YII 1.) wnrde durcb Grnmel
EO. XXII 153—181. 257—280; XXIII 9—33. 162—177 auf Grnnd
der nocb zu beriihrenden Ausgabe seines Hauptwerkes zum Leben
erweckt. SpaM] fiibrt B. XXXVIII 157—178; XXXIX 15-47 in

systematisobem Uberblick La teologia di 8.Anastasio 8inaita vor. Jugie
bandelt ebenda XXXIX 1—7 iiber 8aint Jean Damascene et I’lmma-

culee Conc^tion. Grumel bat EO. XX 267— 268 L’lconologie de

saint Theodore 8tudite nnd XXI ,
166—176 L’lconologie de saint Go^-

main de Constantinople zur Darstellung gebracbt. Uber Photius et la

primaute de S. Pierre et du Pape bat Jugie B. XXXIII 121—130;
XXIII 16—76 bezw, in Bucbform (Rom 1921. — 73 8.) gebandelt,

wabrend er EO. XVII 527—630 in Ausfiibrungen liber Georges ScJio-

larios et I’lmmaculee Conception die Lebre von der letztereu in einer

xotfi.7]oti;-Homilie des Byzantiners ausgesprocben finden mocbte, XVIII
138ff. im gleicben Sinne L’homSlie de Michel Psellos sur I’Annondation
verwertet und 375—388 auf Grund dreier gleiob jener nocb unedierter
Homilien La doctrine mariale de Nicolas Gahasilas skizziert, Cbeikbo
verfolgt M. XXII 427-437 ^ (Le dogme de
VEucharistie dans les eglises orientates. Tournebize glaubt ROC.
XXI 173—181 L’lmmacuUe Conception als dans les anciennes eglises

orientates: grecque, armenienne, copte, syrienne geglaubt nacbweisen zu
konnen. Die Ecclesiologia dissidentium anUguiorum bracbte SpaSil (Rom
1923. — 40 8 . — Orientalia Christiana I 1) zu knapper Darstellung.
de Meester entwickelte B. XXXVII 47—67; XXXVIII 49—63 Le
dogme de la Redemption d’aprhs la theologie de I’fjglise Orthodoxe unter
Gegeniiberstellung des katboliscben Lebrbegriffs und Anfiibrung der ein-

zeinen Autoren. Jugie erortert EO. XVII 402—421 La doctrine, des



Literaturbericht. 253

fins dernihes dans I’Eglise greco-russe, zeigt ebenda XVIII 305—321,

dafi Le nombre des conciles oecunmiiques reconniis par FJ^glise greco-russe

et ses theologiens keineswegs feststeht, verbreitet sicli XIX 22—35 tiber

Le dogme de I’lmmaculee Conception dJapres mi iMologien russe, dem
1898 verstorbenen Arcbipresbyter Lebedev, Verfasser oines 1881 erst-

mals erscbienenen Werkes liber die TJiiterscbiede der abendlaadiscben

und morgenlandiscben Mariologie, und untersucbt XIX 257—277 die

Frage: Oil en est la question de la procession du Saint-Esprit dans Tidglise

gr^co-russe? mit dem Ergebnis, dab sie nicbt als dogmatiscb entscbiedon

betracbtet werden konne. — Haresien: Einen treffliclien tjberblick

liber die G-nosis und ibre wicbtigsten Systeme vermitteln die Framnienti

gnostici Buonaiutis (Bom 1923. — 166 S. == Scrittori cristiani an-

tichi Nr. 4). Mit dem Montanismus bescbaftigeu sick in entsprecbend

anerkennenswerter Weise zwei Scbriften vonEaggiotto liber L’eresia

del Frigi (Bom 1924. — 146 S. = Nr. 9 derselben Sammlung) und

liber La diaspora Catafrigia. Tertulliano e la ,piuova profezia“ (Bom
1924. — 184 S.). Die Lehre Manis bat Wesendonk (Leipzig 1922.

— 86 S.) unter Berilcksicbtigung der Turfanfunde in verdienstlicber

Zusammenfassung vorgefUbrt. Mit grilndlicbster Ausfiibrlicbkeit warden

dagegen Les Ecritures Manicheennes durcb Alfaric (Paris 1908. —
III 151; 240 S.) zum Gegeiistand eiuer fllr die Zukunft grundlegenden

Arbeit gemacbt. vSpeziell La prima coppia umana nel sistemo manicheo

BStO. VII 663—668 ist derjenige einer auf Grund des ebinesiscben

manicbaisoben Textes und der syriscben und lateiniscben Zeugnisse

gefiibrten Untersucbung. IJber Marcionitisches Christentum ist eine

sicb an weitere Ereise ricbtende Erorterung von Eorster Christl.

Welt XXXV 809—827 zu verzeicbnen. IJntersucbungen von Zappala
liber Tasiano e lo Q-nosticismo macben die enkratitisobe Lebi’e des

ersteren als praktiscben Widerball des letzteren verstandlicb. In einem

zweiten Abscbnitt von Appunti hardesanici bat Levi della Vida
BStO. VIII 716— 722 eine Beibe bisber iibersebener Fonti arahe sul

Ba/rdesanismo in die Forscbung eingefiibrt. — Legende: tJber Apostel

und Evangelisten in den orientalischen Uberlieferungen wurde durcb

Haase (Munster i. W. 1922. — VIII, 319 S.) eine reicbe Stofeamm-

lung geboten, deren "Wert nur durcb das vorwiegende Arbeiten mit

bloben tibersetzungen einigermaben beeintracbtigt wbd. Eine in der

Sammlung des baggadiscben Materials vorzilglicbe Arbeit von Apto-
witzer liber Fain und Abel in der Agada, den Apdkryphen, der Jwlle-

nistischen, christlichen und muhammedanischen Literatur (Wien 1922.

— VIII, 184 S.) labt in der Art der Beniitzung der syriscben QueUen

zu wiinscben llbrig. Cyprien dAntioche et Cyprien de Carthage sind

AB.XXXIX314— 32 (iegenstand einer Untersucbung von Delebaye.—
Liturgie: Yom guschichtlichen Werden der Liturgie bat Baumstark
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(Freiburg i. B. 1923. — IX, 159 S. == Ecdesia Orans. ZeJmtes Band-

clien) in gleicbmabiger Beriicksicbtigung von Morgenland imd Abend-

laud gebandelt. In einer XJntersuchung liber Trishagion und Qedusclia

JbLw. Ill 18 — 32 bebandelt er an einem ebenso bedeutsamon als

instruktiven Beispiel den gescbiclitliclien Zusammenhang zwiscben clirist-

licher und synagogaler Liturgie. Um dieses Zusammenbangs widen

sind aucli Mer die Untersucbungen zu erwalmen, zu deren Gegenstand

durcli Thackeray JTSt. XVI 177—204 The song of Hannah and

other lessons and psalms for tliejewish New Tear’s dag wie Lev. 23, 24ff.;

Jer. 31,i9ff,; Gen. 21, iff. bezw. 22, i ff. gemaclit warden. Xoch starker

interessiert vom Standpunkte christlich-orientalischer Parallelerschei-

nungen aus ein Paradigmengebet der abessinischen Juden, das Conti
Rossini BStO. VIII 693—597 in seinen Appunti di storia e letteratura

Falascid in Prtext und IJbersetzung bekannt gemacht hat. Auch auf

Manichaeische Laien-BeicMspiegel des sog. „TChuastuanift“ und deren

Bufigebete darf hier hingewiesen werden, von denen Bang LM.
XXXVI 137—242 eine Transkription des osttllrkischen Textes mit

Ubersetzung und eindringendem Kommentar begleitet. Liturgiseher

Nachhall aus der Verfolgungsmt wurde durch Baumstark BGCABL.
63—72 auf dem Gebiete allgemeinen Ftobittengebets in erster Linie

fiir den Orient nachgewiesen. Eine in hohem Grade begrtifienswerte

Zusammenstellung auf Papyrus erhaltener liturgiseher Texte bietet

Wessely Les plus anciens monuments du Ghristianisme krits sur

papyrus PO. XVIII fasc. 3, 200—226. 282ff. Feinsinnige und ungemein

sorgfaltige Symbolstudien von Lietzmann stellen ZNIW. XXI 1—34;
XXII 257—279 im Gegensatze zu der spateren romischen die Grund-
linien orientalischer Fassungen des Taufbekenntnisses ans Licht, deren

Typus auch fllr Xordafrika durch Tertullian, fiir Gallien durch Ire-

naeus und als der alteste sogar fiir Rom durch Justinus bezeugt wird.

Auch werden neben den dreigliedrigen trinitarischen Bekenntnisformeln

solche nur zu Jesus als dem Herrn und zweigliedrige zu Gott und
Ohristus beriicksichtigt. Den Anfaug des Xicaeno-Oonstantinopolitanums

mit dem ohne weiteres auf die Liturgie hinweisenden adhortativen

Eingang TnoTeucofxev bietet demgegeniiber der OP. XV 17 veroffent-

lichte Papyrus Xr. 1784 des 6. Jhs. The Apostolic Anaphora^ and the

Prayer of St. Polyharp betreffend erhebt Robinson JTSt. XXI
97—105 Einspruch gegen einige Thesen Cagins, besonders gegen seine

aus der Doxologie des Polykaxpgebets gezogenen Schliisse. Speziell

The prayer of St. Polyharp and its concluding doxology anlangend,

verweist Turner ebenda XXIII 390f. auf Justins Apol I 65 als

noch alteren Beleg einer dreiteiligen doxologischen Formel. Zum
gleichen Problem haben sich auch nochmals Robinson a. a. 0. XXIV
141—144 und Connolly 144—146, der letztere unter Eingehen auch
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auf die Doxologie der ’AitoaToXtxYj TtapdSoat? des Hippolytos, geaufiert.

In breitem Umfang, aber leider obne geniigend scharfe Metbode werden
die ostlicben Liturgiedenkmaler verwertet, in einer bei aller Abwegig-
keit immerbin reicbe Anregung bietenden Doppelarbeit yon Wetter
tiber Altchristliclie Liturgien: L Das cliristUche Mysterium. Stuclien zur

Geschichte des Abendmahls. II. Das cJiristliche Opf&r. Nem Studien zur

GescMcMedes Abendmahls (G-ottingen 1921. 1922.— VIII, 196; IV 132 S.

= Forschunge^i zur Religion u. Literatur d. A. u. NTs. iN'ene Eolge 13.

17.). Eine an die Wesensverwandlnng der Elemente nicbt gebundene

Epipbanie des erbobten Obristus will bier als der urspriinglicbe Inbalt

des encbaristiscben Mysteriums, die Gabendarbringung durcb die Ge-

meinde als Ausgangspunkt der encbaristiscben Opferidee erwiesen

werden. Zur Dpildese liegen eine Miszelle von Casel JbLw. Ill
100—102 nnd eine Ilntersucbung von Connolly O71 the meaning of
„Epichsis“ in The Downside Review 1923, 28— 43 vor, die beide durcb

strong pbilologiscbe Inangriffnabine des Problems sicb anszeicbnen,

wabrend Brinktrine Ephemerides Liturgicae XXXVII 9—18. 49—57.

Ill— 116. 155 — 164 De epiclesi eucharistica in mebr tbeologiscber

Orientierung bandelt, wobei er die gewifi nicbt urspriinglicbe „Epiklese“

im spateren tecbniscben Wortsinne auf einen uberspannten Parallebs-

mns des encbaristiscben Hocbgebets mit dem Taufwasserweibegebet

zuriickfubren mocbte. Auf Grand der Hippolytiscben Kircbenordnung

nnd der Bescbreibnug Justins bat Tbibaut EO. XXI 323—334 Dini-

tiation cJirStienne aux premiers siecles bebandelt, auf die er aucb die

bekannten Angaben des Plinius im Briefe an Traian beziebt. An
Early Ordination Services will ErereJTSt. XVI 323—371 auf Grand
ausgedebnter Textvergleicbungen die urspriinglicbe Eorm der betrejffenden

Bitualien in AK. VIII und den verwandten Scbriften berausstellen.

Speziell The ordination prayer for a presbyter in the Church Order

of Hippolytus und das entsprecbende Biscbofsweibegebet vergleicbt

Turner ebenda 542—547 in griechiscber Bekonstruktion mit einem

Gebet des Sacramentarium Gregorianum. Im allgemeinen tiber The
ordination prayers in the ancient Church Order bat bier weiterfiibrend

a. a. 0. XVII 248—256 Bartelet, tiber The Prayer for the Consecration

of a Bishop bat ebendort 338f. Nairne gebandelt und einscblagige .

Bemerkungen scbbeblicb XVIII 55—58 aucb nocb Connolly bei-

gesteuert. An ancient prayer in the mediaeval Euchologia mit dem
Connolly XIX 132—144 unter Beifiigung wertvoller Anbiinge iiber

den Scbriftenkreis der AiroffxoXuT) TCapdSooi? sicb bescbaftigt, ist die

auf diese zuriickgebende itpootpsp^vTwv xap7i:ob<; vsou^;, die

zuerst Mercati in einer Eestscbrift fur Gasquet ans Licbt gezogen

batte. Zu The Anaphora of the Ethiopia Testament of Our Lord liegt

XXIII 44—49 ein Beitrag von Hardey an der Ubersetzung des
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betreffenden eucbaristisclien Hocligebetstextes nach den Hss. Br. Mas.

Or, 793 imd 796 vor. Zwd Textcrganmngen mm liturgisclien Papjrus

von Der Baly^eh bat Jnngmann ZKT. 1924. 465—470 in Vorscldag

gebracbt. Ein Aufsatz von Tbibaut liber Le pseudo-Denys et la

priere catliolique de U^Jglise primitive EO. XX 283—294 erweist die

diakonale Litanei als die vor der G-abendarbringung zu rezitiorende

„xa{)-oXix7] u[j,V(oB[a“ des Unbekannten, Was sphere encbaristisobe

Formulare von liberkonfessioneller Verbreitung anlangt, so baben ibre

dankenswerte Ubersetzung von The georgian version of the Liturgy

of Saint-James Conybeare- Wardrop ROC. XIX 156—173 zu

Ende gefiibrt. Die syrische Jakobosauaphora nach der Bemision des

Ja’qdb(h) von Edessa wurde durcb Rilcker in einer durcb eine ge-

baltvolle Einleitung eroffneten und durcb ein vorziiglicbes syriscbes

und griecbiscbes Wortregister erganzten mustergiiltigen kritiscben

Edition Mit dem griechischen Daralleltext herausgegeben (Munster i. W.
1923. — XXXII, 88 S. = Liturgiegeschichtl. Quellen. Deft 4). Die

Liturgie des sog. Eusebios von Alexandrien bat Baumstark JbLw. II

91 f. als eine solcbe des kleinasiatiscben Macbtbereicbes von Konstaii-

tinopel erwiosen. Eiir Die syrische Anaphora des Severus von Anti-

ocheia bat er ebenda 92—98 ein Brucbstiick des griecbiscben Originals

und umfangreicbe Reste einer koptiscben Rezension aufgezeigt. Die

Origins de la messe des PresanctijUs des Orients will Tbibaut EO.
XIX 36—48 in der Karfreitagsliturgie finden. Ein zusammenfassendes

Bucb von Janin iiber Les Eglises orientates et les Bites orientaux

(Pains 0 . J. — yill, 720 S.) bebandelt zuerst die einzelnen Riten, um
dann jeweils mit kurzer gescbicbtlicber Einleitung aucb im allgemeinen

auf die betreffende kircblicbe Gemeinscbaft, ibre Organis^ltion, Ver-

waltung und ibr religioses Leben einzugeben. Daraus waren scbon

vor Erscbeinen der Bucliausgabe die folgenden Kapitel in den EO,
veroffentlicbt worden : Introdzwtion Jiistorique d une Dtude des £lglises

orientates XVII 389—410, U Union des Eglises ebenda 446—458, Les

catholiques de rite by^antin XYII 487—526, Les Armeniens: VEglise

armenienne XVIII 5—32, Les Eglises serbes non unies ebenda 141

bis 159, L’exarchat hdgare 266—271, Le rite syrkn et les Eglises

syriennes 321—341. Karalevskij bat Studion. Bolletino delle chiese

di rito bimntino I 7ff. gezeigt, Ce qu'il faut entendre par rite bymntin

und ebenda 46 ff. Les denominations des rites orientaux non bymntins

erortert, wobei er ftir die Unterscbeidung eines westsyrischen oder

antiocbeniscb-bierosolyinitaniscben, eines ostsyriscben oder cbaldaiscben,

eines armeniscben und eines ilgyptiscben Ritus eintritt. Im aUgemeinen

La disciplina della liturgia nella Chiesa greca e latina vjid insbesondere

Eamministradone dei Sacramenti nella Qhiesa greca e latina betreffend,

baben Borgia bezw. Gassisi (Grottaferrata 1916. — 20; 80 8. =
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Studi liturgici X. XI) den Unterschied ostlicher und westliclier Praxis

herausgearbeitet. Eine Studie von Franco iiber La consecraeione

eucaristica nella liturgia greca (Rom 1913. — 91 8.) sncbt den Ein-

Idang der beiden byzantinischen Formulare mit der konsekratoriscben

Eedeutung der Einsetzungsworte zn erweisen. Le rite de VExtr^me
Onction dans I’^Jglise greco-russe wurde ROC. XXI 40—72 durcli

Rouel de Journel in seiner EntwicHung verfolgt. Kardinal van
R'ossum zielit in einer Le Essentia sacramenti Ordinis disquisitio

historico-tlieologica (Freiburg i. B. 1914. — 200 8.) gegen die Annabme
einer Wesentlichkeit der Zeremonie der traditio instrumentorum in

breitem Mafie die oinentaliscbe Eiturgie bei, was Salaville EO.
XVIII 33—60 zu einem eingebenden Bericbt iiber Les rites orientaiix

et la theologie d’aprls un ouvrage de 8. Em. le cardinal Van Rossum
veranlafite. 8. G. Mercati veroffentlicbte B. XXXVIII 9—21 mit einer

Einleitung iiber den TroXu^povia^io; iiberbaupt und bisber bekannt ge-

wordene einscblagige Texte aus der Hs. Barb. gr. 292 einen Laudo
cantato dal Clero greco di Candia per il pontejice Ifrlano YIII e Varci-

vescovo Luca Stella. Uber Lie wechselnden Qesangsstucke der ostsyrischen

Messe bat Riioker JbLw. I 61—86 grundlegenden AufscbluG geboten.

B. XXXIII 171—184 bat Halabia Lei rito pure della Chiesa d’An-

tiochia gebandelt, wobei des nilberen Kircben- und Altarweibe, die

Zubereitung von "Wein und Brot fiir die euebaristisebe Feier, die

liturgiseben Gewander und Gefafie, Zeremonien der Ebrenbezeugung

vor der Euebaristie in der Messe, der Mebritus iiberbaupt und speziell

die Jakobusliturgie, die Konzelebration, die ordines minores, eine eigen-

tiimliche Feuerzeremonie der VigHmessen von Ostern und "Weibnaebten,

Zeremonien des Karfreitags und der Osternaebt zur Spracbe kommen.

Une anaphore syriaque de S^vhre dJAntioclie powr la messe des pr6-

sanctifi^s wurde ROC. XXI 25—39 durcb Rajji aus der Pariser Hs.

Bibl. Nat. Syr. 70 mit einleitenden allgemeinen Bemerkungen iiber die

Prasanktifikatenliturgie bei den syriseben Jakobiten berausgegeben und

iibersetzt. In einer leiebt abweicbenden Rezension ersebeint dasselbe

Formula!' aucb in dem neuen, seiner Kircbe dm'cb den Patriarcben

Rabmani gesobenkten ausgezeicbneten ARssale iuxta rituni ecclesiae

apostolicae Antiochenae 8yrorum, auctoritate recognitum (Sarfab 1922.

— 15, 282 8.), das naebst dem aufieranapboriseben Mebordo an Ana-

pboren diejenigen des Herrenbruders Jakobus, des Evangelisten Jo-

bannes, der zwOlf Apostel, des Evangelisten Markus, des Eustathios

von Antioebeia und KyriUos von Jerusalem, sowie — was besonders

zu begriifien ist — erstmals einen Eruck des Originals der bisber nur

in der tjbersetzung des Andreas Masius zugiinglicben syriseben Re-

zension der Basileiosbturgie bietet. Bine doppelte (lateiniscbe und

syrisebe) gelebrte Vorrede, Rubriken fiir Hoebamt und Pontifikatamt,

Obibns Christiahds. Neue Serie XK, 17
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sowie fiir die Liturgie der Karwoche, Gebete vor und nacb der Messe

.und zur Weibe des Altars und der Mefigerate ergauzen den mit gliick-

licbem Griffe ausgewablten StofP. Daneben ist ein gleicbfalls durcb.

Ealimani angeregtes Petit Manuel de la Messe syrienne eines Un-
genannten, von dem bereits eine 2^ 6dUion (Paris 1923. — XII, 61 S.)

vorliegt, bestimmt einem Einleben in dieselbe in praktiscber Devotion

auch fiir Angehorige des abendiandiscben Eitus zu dienen. Uberaus

dankenswert ist eine Mude sur la liturgie maronite von Dib (Paris

0. J.— XV, 237 S.), die nach zwei allgemeinen Mstorischen Einleitungs-

kapiteln die einzelnen liturgiscben Bucber des beutigen Braucbes nacb

ibrem Inbalt und Werdegang bebandelt. Eur die Kenntnis- der kop-

tiscben Liturgie diirfte die Bedeutung einer uns scbon lange feblenden

Einfiibrung die Ubersetzung der Xapp. 16—19 von Abu-l-Barakats

jjLampe der Einsternis“ ilber Les observances liturgiques et la discipline

du je€me dans VJ^glise copte gewinnen, deren bereits in diesem Sinne

bocbst wertvolle Einleitung Yillecourt LM. XXXVI 249—292 ver-

offentlicbt bat. Sodann bat De Lacy O’Leary uns bier mit drei

wertvoUen Gaben bescbenkt. Seine,. Textausgabe und Ubersetzung des

Stiicks bringende, Mitteilung On a Directory fragment recently discovered

in the Wadi n-Natrun JTSt. XXIV 428—432 bat zwei von einer

Expedition des New-Yorker Metropobtanmnseums bn Kloster Abb
Makbr gefundene Blatter zum Gegenstand, die mit Bezug auf die

Ordnung der Gesangsstiioke des kircbbcben Tagzeitengebets Einblick

in ein eigenartiges gottesdienstlicbes Zusammenleben zweier ver-

scbiedener Kommunitaten eines und desselben Klosters gewabren.

Gleicber Herkunft sind die von ibm publizierten Fragmentary Coptic

Hymns (London 1924. — 60 S.), jetzt in dem Museum der Mu'aUaqa
in Alt-Kairo aufbewabrte Hss.-Brucbstucke des 15./16. und 18. Jbs.

mit teilweise bisber selbst bslicb nicbt bekannten poetiscben Texten.

Aucb diese Eeste sind aufgenommen in der mit bedeutsamer Einleitung

ausgestatteten kritiscben Neuausgabe des „Tbeotokia“-Officiums: The
Coptic TheotoUa. Text from Vatican. Copt XXXVIII Bill Nat
Copte 22, 23, 65, 69 and other M88. including fragments recently

found at the D%r MaMr in the Wadi Natrun (London 1923. —
XII, 80 S.). Durcb die Beifiigung bisber nicbt gedruckter Zusatz-
bymnen gebt diese weit binaus, aucb uber diejenige Labibs

(Bucb der beiligen Psalmodie des Monats
Kaibak.) (Kairo 1627 M. == 1912), neben der eine von Pb. Makarios
und Micb. Girgis besorgte des aUijJLjl (Bucbes
der beiligen Pascba-Antipbonen) (Kairo 1631 M. *= 1914) nacbzutragen
ist. Ein eucbaristiscbes Interzessionsgebet in saidiscbem Dialekt ist

nacb einem aus Akbmim stammenden Blatt in den unten zu registrie-

renden Manuscrits coptes von Munier 85—87 unter Nr. 9260 publiziert,
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JBei Wessely GrKT. V 1—19. 129—132 entfallen auf den bekannten

Buclityp griecliiscli-saidisclier Hymnen- und Perikopendirektorien die

Nrn. 261—266, eine merkwilrdige Abfolge meist griecbiscker liturgisclier

Formeln bietet Nr. 260, -walirend Nr. 267 einem griechiscli-saidisclien

Perikopenbncli entstammt, Nr. 288 den Schlufi eines sa'idiscben Gebet-

bucbes und 289 saidisobe Gebete auf einzelne Herren- und Heiligen-

feste bringt. Eine Notice sur le manuscrit cojpte-ardbe n° 2 de I’lnstitut

catholique de Paris von Pocbon bringt ROC. XXI 241—246 aus dieser

Hs. mit lateiniscber Ubersetzung den bohairiscben Text eines Gebets zur

Segnung von Eulogienbrot und eines Dankgebets nach der Mablzeit.

Auf verscMedenartigen liturgischen Brauch bezog sicb Ein Eeform-

versuch innerhalb der Tcoptischen Kirche im 12. Jahrhundert, als den Graf
(Paderborn 1923. — XV, 208 S.) unter Ubersetzung des einscblagigen

QueUenmaterials, das letzten Endes auf eine Union mit den Melcliiten

binauslaufende Lebenswerk des Markos ibn al-Qanbar meisterbaft ge-

wurdigt bat. 11 Eituale etiopico lebrt Talvaccbia B. XXXVI 206

bis 209; XXXVII 163—168; XXXVIII 283 naber kennen. An
einleitende Bemerkungen iiber seine Entwicklung in den unierten

Kreisen scblieBt sicb eine Darstellung seines Aufbaues nacb der

Cbaine’scben Edition und einer Hs. des abessiniscben Klosters in Jeru-

salem an, erg^nzt durcb Mitteilungen iiber die Absolutionsformeln und
die Gebete der Kommunionausteilung. An abessiniscben Anapboren

bat Mercer JSOR. I 24—32 The Anaphora of Our Lord in Original

und Ubersetzung, II 83—86 The Anaphora of St Lioscorus, III 51

—

64 The Anaphora of Our Lady., IV 35—42 The Anaphora of St John

Chrysostom, V 21—33 The Anaphora of the Holy and Blessed John, VII
27—34 The Anaphora of St Gregory the brother of Basil und VIII 66

—

75 The Anaphora of the Three Hundred and Eighteen Orthodox Fathers

in blofien Ubersetzungen vorgelegt. Bern Einfluii morgenltodiscber

Liturgie auf das Abendland ist Baumstark JbLw. II 1—17 in einer

Untersucbung, deren Gegenstand Der Orient und die Gesdnge der Ado-

ratio crucis des Karfreitags bilden, und ebenda III 114—116 in einer

Miszelle iiber Fulbert von Chartres und ein Stichiron d&i' griechischen

Okto'ichos nacbgegangen. — Heortologie und Perikopenforscliung: Le Ca-

lendrier d’ Oxyrrhynque pour Vannee 535—6 des zuerst OP. XI 19—44

veroffentlicbten Oxyrrbyncbus-Papyrus Nr. 1337, eine liturgiegescbicbt-

licbe Quelle ersten Pangs, bat Delebaye AB. XLII 83—99 aufe

neue abgedruckt und kommentiert. An arabiscbem Quellenmaterial

zur Xenntnis des kircblicben Eestjabres im cbristbcben Osten wurden

durcb Griveau Les fUes des MelchiteS par Al-Birouni, Les fUes des

Copies par Al-Maqrid und ein Calendrier Maronite par Ibn al-Qola'i

ediert und ilbersetzt (Paris 1914. — 76 S. == PO. X 287—366). Eine

Reibe allgemeiner festgescbicbtlicber Aufsatze von Tbibaut in EO.
17*
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trligt naturgemafi niclit zuletzt den Verbaltnissen des Ostens Recb.-

nung. So entlialt ein soldier liber La solennite de Noel XX 153—162

einen Absclinitt aucli liber die Ausbi’eitung des I estes im Orient, bjin

soldier liber NLJpiphanie XIX 278—294 ist nachst Ursprung und Be-

deutung des Festes vor allem seiner Feier im frtibcbristlicben Jernsalem

gewidmet und bebandelt einleitend aucb die — wolil irrig als

„ fetes pr6paratrices a la solennite des Epiphanies “ gewerteten

Heiligenfeste des 25.-28. Dezembers. Wiederum yor allem in ihrer

Entwiddung im frlihchristlidien und byzantinischen Jerusalem ist XX
67— 78 die Solennite du dimanche des Falmes verfolgt. Nicht minder

stelit der Beridit der Aetheria" liber den Kult der Heiligen Stadt

ebenda 155—167 bezliglich der Solennite de la Chne de Seigneur: le

Jeudi Saint im Vordergrund. Eusammenfassende Mitteilungen bietet

Me dawar M. XXII 253—265 liber

(Les cerhnonies de la Semaine Sainte dans les rits syrien

eimaronite). Lie ^AnMnft imHafen“ des syrisch-jaJwbitischenFestrituals

und verwandte Ititen des Anfangs der Karwoche bei Armeniern,

Nestorianern und im Kultus yon Jerusalem wurden dm^ch Eiicker

JbLw. Ill 78—92 in yorbildlicher "Weise untersucht. AufErwahnung

yon Falmsonntagsfeier und Osterlicht in altardbisdher Lichtung hat

Baum stark ebenda 118 ff. hingewiesen. Seine noch an spaterer

SteUe zu berlihrenden Pachomiana hat Hengstenberg BG-OABL.

238—252 mit einem Anhang Uber die Liturgie von Alexand/rien aus-

gestattet, in welchem die dortige altchrjstliche Ostertauffeier zur Frage

steht. The Jacobite service for Holy Saturday, mit dem Burkitt JTSt.

XXIY 424—427 nach einem Ordo der Hss. Br. Mus. Add. 17 230

yom J. 1337) genauer bekannt macht, ist der eigentlimliche Eitus der

„Vers6hnung‘' (Eenzinger, Ritus Orientalium II 552 f. Vgl. Baum-
stark, Festbrevier u. Kirchenjahr d. syr. Jalwbiten. 241). Zur Fd&r

von Weihnacliten und Eimmelfahrt im alien Jerusalem zeigt Heisenberg

BZ. XXIY 329—335, dab dort der yierzigste Tag nach Ostern ur-

sprlinglich als Fest der Enschuldigen Kinder begangen wurde. Um die

alte Zweizalil yon Sonntagen der Yerklindigung an Zacharias und an

die allerseligste Jungfrau handelt es sich EO. XXYI 129—152 bei

J ugiB La premihre fUe mariale en Orient et en Occident
^
TAvent primitif,

wobei allerdings im einzelnen etwas zu yiel auf den zweiten dieser

Sonntage bezogen wird. In seinen Etudes de liturgie et JarcMologie

chretienne (Paris 1919. — YI, 329 S.) 193—215 tritt Batiffol flii' die

Ableitung des Festes des 2. Februar aus dem altchristlichen Lokalkult

Jerusalems unter Ablehnung einer Yerknlipfung mit heidnischem Fest-

brauche Eoms ein. Le sanctuaire- de la Vierge aux Chalcopratia, dem

EO. XXIII 36—62 eine eingehende Untersuchung yon Lathoud
gewidmet ist, war die konstantinopolitanische Stationskirche des
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25. Marz. Jene Arbeit entliS,lt demgemafi nicht nur 46 f. Angaben
uber den Quite liturgique de la ceinture der allerseligsten Jungfrau,

die man in der Kircbe yerehrte, sondern 46—51 naob dem Zeremonien-
bucb des Konstantinos Porpbyrogennetos eine Scbilderung davon, wie
unter Teilnabme von Kaiser und HofUannonciation aux Chalcopratia

gefeiert wurde. Kach Darlegungen von Gr6baut KOO. XX 431—435
wird La fete de VAnnondation d’apr^ le sgmxaire ' HMopien am
29. Magabit (= 25. Marz bezw. 6. April) oder 22. TahSaS (= 18. bezw.

30. Dezember) begangen, wobei es ftir das letztere Datum einen Beweis

der Abbangigkeit von spanisch-abendlandischem Braucbe darstellt,

wenn es durch die Gottesmutter selbst dem bl. Ildefons von Toledo

geoffenbart worden sein soil. La fete de saint JElie an Mont Carmel

und mit ihrem ibr internationalen und interkonfessionellen Treiben

gewaltiger Pilgerscbaren erfahrt durcb Janssen RB. XXX 249—259
eine anscbaulicbe Scbilderung. Uber ^_yu^L.XJl

(La commemoration des Defunts dans lesJEglises Orientales) bat Cbeikbo
M. XX 972—976 gebandelt. Eine ungemein tiefscburfende Unter-

sucbung sab sicb Die Entstelmng der vier Fastenzeiten 'in der griecM-

chen Kirche durcb Holl (Berlin 192-^. — 40 S. = Abbdl. PAW. 1923.

Nr. 5) gewidmet. Gr6baut bat ROC. XIX 199—208; XX 201—206;

XXII 95—99 nacb der Hs. Nr. 4 der Sammlung Delorme Un frag-

ment de menologe Sthiopien, die Monate Maskaram und Teqemt um-
fassend, und XXII 100—108 von Quelques menologes ethiopiens zu-

nacbst aus der Hs. d’Abbadie Nr. 105 dasjenige des Monats Tabsas

in Urtext und Ubersetzung bekannt gemacbt und das letztere mit den

koptiscben und syriscb-jakobitiscben Heiligenkalendern derselben Zeit

verglicben. Baumstark bat Nichtevangelische sgrisclie Ferdwpen-

ordnungen des ersten Jahrtausends im Sinne vergleichender .Liturgie-

geschichte untersucJit (Munster i. W. 1921.— XII, 196 S. = Liturgie-

geschichtl. Forsclmngen ffejt 3), wobei die nestorianiscbe Ordnung

vorab nacb dem Ritus des „Oberen Klosters“ bei Mossul, an jakobi-

tiscbem Material die Perikopennotierungen syro-bexaplariscber Hss.

des 7. und 8. Jbs. und das Lektionar des Patriarcben Atbanasios V.

und fill- den Branch des frlibcbristlicben Jerusalems das mit dem alt-

armeniscben Lektionar, dem georgiscben Kanonarion und dem grie-

cbiscben Typikon fiir die Kar- und Osterwocbe zu vergleicbende

cbristlicb-palastinensiscbe Lektionar in Betracbt kamen. Angeregt

durcb diese Arbeit, erscblob Burkitt auf Grund des in der Hs.

Br. M. Add. 14. 528 entbaltenen Perikopenbucbes des 6. Jbs. und der

Perikopennotierungen alterer biblischer Volltextbss. des British Museum
der Eorscbung in grundlegender Weise The Early Syriac Lectionary

System etwa der Zeit eines Rabbula von Edessa (From the Froceed-

ings of the Museum Academy, Vol. XL London 1923. — 38 S.) und
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hat durch den — immerhin noch nicht erschopfenden — Nachweis

weiterer christlich-palastinensischer Materialien JTSt. XXIY 416—424

auch The old Lectionary of Jerusalem besser zu kennen gelehrt. Durch

Mystakides wird BXgJb. Ill 351—359 ‘0 fiafi^gavivoq vat' dg,:

244 Tov iv KlldXsi Uqov Meroxiov tof) navccyiov Tcccpov, eine Ho-

miliensammlung filr die Monate September—Dezember sorgfaltiger als

dies durch Papadopulos-Kerameus 'leQoeoXvfiiTixy Bi^XioO'yxy lY
207f. geschehen war, beschrieben und im G-egensatze zu ihm dem 12.,

statt dem 14. Jh. zugewiesen. Ein hochbedeutsames Neuland liturgie-

geschichtlicher Forschung wurde an der patristischen Lesung des grie-

chisch-slawischen Tagzeitengebets und ihrer vom Sabbas- bezw. Studion-

kloster ausgegangenen Ordnung durch Yinogradov in Angriff ge-

nommen mit dem aufschlufireichen Buche YcTasHLia M^Tenia [npoHOB’b^t

KHiira]. HcTopmto-roMHJieTHuecKoe HBC'feAOBaHie. BunycKB nepB&ifi

ycTOBHaa perjoMCHTan,ia aiemH bi. rpeaecKofiii;epKBa (Die Lektionen

des Typikons [Die JBuchpredigtJ. Eine historisch-homiletische Unter-

suchung. Erste Lieferung: Die Beglementierung der Lektionen durch

das Typikon in der griechischen Xirche). (Sergiev Posad. 1914. —
XYI. 323 8.). — Kirchenmusik: Byzantine Musical Notation betrifft

BZ. XXIY 320—328 A Reply an Eiemann von Tillyard, der da-

neben JHSt. XLI 29—49 The problem of byzantine wewwes und im

Annual of the British School at Athens XXII 133—156 The modes

in byzantine musk erortert, am letzteren Orte XXIII 194—206 Some
byzantine musical manuscripts at Cambridge beschrieben und in der

Serie von Church Musk Monographs eine zusammenfassende Studie

liber Byzantine Musk and Eymnography (London 1923. — 79 S.)

geboten hat. In dieser bertihrt er sich ebenso wie Ho eg in einer

vom Standpunkte des Philologen ausgehenden und an der Hand des

zweiten Teils des „Hagiopolites“-Traktates durchgefiihrten Untersuchung

iiber La Theorie de la Musique Byzantine KEG. XXIY 321—334

letzten Endes mit den Anschauungen von Wellesz, der seinen wert-

vollen Arbeiten eine griindliche, den Kirchengesang der Armenier,

Syrer, Kopten und Abessinier, ehensowohl wie denjenigen der Byzan-
tiner und dessen Xachwirkung in der heutigen orthodoxen Kirchen-

musik auf europaischem Boden behandelnde Gesamteinfiihrung in die

Aufgaben und Frobl&ne auf dem Cebiete dor byzantinischen und orien-

talischen Kirchenmusik (Munster i. W. 1923. — YIII, 120 S.) hinzu-

fiigte — Kirchenverfassung; kirohlicbes und profanes Becht: Beitrdge ZUr
Qeschkhte der Verfassung der alten Kirche von K. Muller (Berlin

1922. — 35 S. == Abhdl. PAW. 1922. Xr. 3) sind fiir den Orient

wichtig durch Ausftihrungen iiber litioxoTco? xfiv xaxa Hovtov exx^ijoidiv

und ahnliche Ausdriicke, die Anfange des meletianischen Schismas in

Agypten, die Yerfassung der agyptischen Kirche zur Zeit des Nicanums
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und die nicanisclieii Kanones 4—7. Eine Studie Yon Emereau liber

Apocrisaires et a^pocrisariat beleucbtet EO. XVII 289—297 die Notion

de Vapocrisariat et ses varUtes d travers VMstoire und wird ebenda

542—548 durob Bemerkungen iiber Les Apoorisaires en Orient erganzt.

Une question de droit canoniqiie: Be quelle autorite relevent les monasteres

orientaux? wird a. a. 0. XXI 308—322 durcb Deslandes gescbicbt-

lich und nacli dem gegenwilrtig geltenden Eecbt der unierten und
nicbtunierten Kircben beantwortet. TJber Le droit d!appel en Orient

et le synode permanent de Constantinople bandelt Vailbe XX 129

—

146. Cayr6 bebandelt XIX 295—321 Le divorce au sihcle dans

la hi civile et les canons de Saint Basile. Le pouvoir de dispenser

de la consanguinitS et de Vaffinite au deuxieme degre chez les Maronites

wurde, wie Dib BOO. XIX 337—346 zeigt, you jeber durcb deren

Patriarcben beanspriicbt und ibnen neuerdings durcb papstlicbes Indult

tatsacblicb zugestanden, Selection des eveques dans VEqlise melkite

catholique bebandelt eine Notiz Yon Koury EO. XIX 361—364.

Durcb lYanovitcb Ysdrd ebenda XXI 186—202 mit dem Wortlaut

der Statute du patriarcat serbe bekannt gemacbt und ibr Jnbalt zu-

sammengefabt, wS,brend Cato ire ebenda 334—342; XVIII 51— 60

seine Darstellung der Lois et rhgleinents de VEglise roumaine weiter-

gefiibrt bat. Wie sicb Yor den umfangreicben neuesten Verfassungs-

anderungen Die Verwaltung der bulgarischen ortJwdoxen Kirclie ge-

staltete, ist aus einem Bucbe Yon ZankoY (Halle 1920. — XVI,
288 S.) zu entnebmen. De Erancisci beleucbtet Aeg. I 302—308 La
dottrina hhantina della „datio in solutum“ an der Hand der Papyri.

La „Meditatio de nudis pactis“, ein byzantiniscbes Becbtsgutacbten,

wurde durcb Monnier und Platon (Paris 1914. — 246 8.) eingebend

bebandelt und auf die Zeit des Xaisers Konstantinos IX. Monomacbos

datiert, Byzantiniscbe Recbtsdenkmaler anlangend, wird weiterbin Bas
Eromulgationsjahr der Isaurischen Echge dui’cb Ginis BZ. XXIV
346—358 auf 726 bestimmt. Gli studi di E. Carusi sui Biritti Orientali

erfabren EStO. IX 55—182 durcb Nallino eine ebenso eingehende

und woblbegriindete als berbe Kritik, die aucb auf das Gebiet des

griecbiscb-orientaliscben Eecbts und seiner Beziebungen zum mobam-

medaniscben sicb erstreckt. Eine erscbopfende Kodifikation des beute

gultigen abessiniscben Gewobnbeitsrecbtes stellen die Principi di diritto

consuetudinario neW Eritrea you Conti Eossini (Eom 1916. —
802 8.) dar.

V. Die literaturen. — Handsohriftenkunde; ralaograpbie: Ein Oata-

logus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae patriarchatus

Alexandrini in Cdhira wurde AB. XXXIX 345—357 durcb Dele-

bay e Yeroffentlicbt. Neben diesen erwabnt seien beztiglicb griecbiscber

Hss.kunde die kurze Bescbreibung, welcbe Bie Evangelienhandschrift
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der Mdro^JolitanUrche m Janina BNgJb. Ill 160 durcli Bees erfahren

hat, Bemerkungen von Mercati Iniorno ad una soUoscrmone di Ro-

mano ahhate di S. Benedetto in Calabria in der Vierevangelienhs. Vat.

Barb. Grr. 54 des 13. Jhs. B. XXX 349—363 and die von demselben

ebenda 353—365 aus Vat. G-r. 319 des 14. Jhs. ans Licht gezogenen

KryptbgraxoJiica. Audi seine Appunti Scolariani XXXVI 109—144 and

seine Minusie XXXVI 144—147; XXXVIII 135—144 bewegen sich

wesentlich aaf dem Gebiete minatioser Hss.-Darchforschang. Dankens-

werte Corrections et additions au catalogue des manuscrits syriaques

de Baris hat Naa JA. 11. V 487—536 geboten. Sur quelques auto-

graphes de Michel le Byrien patriarche d’Antioche de 1166 d 1199 hat

er ROC. XIX 378—397 gehandelt. In Rede stehen besonders die

beiden Pariser Hss. Bibl. Nat. Syr. 167 vom J. 1190 and 113, wobei

die letztere sich als die aatographische Originalredaktion des in Vat.

Syr. 1172 in kalligraphischer Aasfahrang vom J. 1172 vorliegenden

Pontifikal-Ritaales erweist. Den neben einzelnen syrischen vor allem

arabische Hss. beschreibenden Catalogue sommaire des manuscrits.du Pere

Paul Asbath, den er ROC. XVII 280—285; XVIII 241—251 begonnen

hatte, setzt dieser selbst ROC.'XX 276—279 fort; da die meisten Hss.

wahrend des Krieges verloren gingen,
,

hat er von neaem za sammeln

begonnen and legt in ROC. XXII 194—205. 288-^306 anter dem Titel

Les mdmuscrits orientaux de la lihliotMque du P.-Paul Sbath gleich-

zertig aach EO. XXH 299—339. 455—477; XXIH 201—221 ein Ver-

zeichnis vor. Aas dem Der el-Abjad stammende Pergamenthss. sind

die Manuscrits copies, die Manier in dem prachtigen Bande Cata-

logue general du Mus6e du Gaire n. 9201—9304 (Kairo 1916. —
VII, 213 S., 21 Taf.) vorfiihrt. Seinen Catalogue des manuscrits 6thi-

opiens des hihliotheques et musees de Paris hat Chaine ROC. XIX
247—265 zam Abschliifi gebracht. Les manuscrits ethiopiens de M. E.

Delorme fahrt Gr6baat ebenda XIX 174—182. 347—357; XX 82—
91. 408—416; XXI 137—147 za beschreiben fort. Eine eingehende

Beschreibang der Manuscrits ethiopiens appartenant d M. N. B&rg&y
hat ebenderselbe XXII 426—442 anter Mitteilang von Textproben
in Original and Ubersetzangen mit einer Hs. begonnen, die nachst

den bekannten Weddase Marjam eine zweite, Weddase wa-Genay
(jjLobgesange and Danksagangen«) betitelte Liedersammlang enthalt.

Kosian wird ein Hrn.iuq.puig Umbutumplrmb t^pithuipuih^

[, liiupl^ (Katalog der armenischen Hss. des Banassarian-Instituts zu
Erzerum) HA. XXXV 173—181. 486—493. 580—684, Gaschakian ein

‘^lujhpilb Xbn.mqpiug fj. tlulUnLg ft Whpuium^ut (Katalog der

armenischen Hss. des Klosters 8urb Nschan in Siwas) ebenda XXXVI
461-470; XXXVII 69-73; XXXVill 118-122. 246-249. 322-334
verdankt. Darch die Sorgfalt ihrer Beschreibangsweise in hohem Grade
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ausgezeichnet sind Maclei's Notices de manuscrits armeniens ou relatifs

aux Armeniens dans quelques Mhliotheques de la Pminsule ih§rique et

du Sud-Est de la France REA. I 63—80. 85—116. 237—272. 411—
418. Ruif^i/iu^ui^f q.pnLuiS- \^hL.nb fU'iu^uiL.npjt ^utiflup (Ein Wl Auf-
trag des Konigs Leon III. geschrielenes Fsalterium v. J. 1283) aus

Adana wurde dnrcli Ha2Desc]iian HA. XXXVI 139— 155 unter JBei-

fiigung von Abbildungen und Scbriffcproben bescbrieben. Lie Namen d&)’

griechischeti Schriftarten bebandelte G-ardthausen BXgJb. Ill 1—11

mit der ganzen ibm zu G-ebote stebenden Sacbkenntnis. Marquart
liat Uher den TJrsy^rung der armenischen ScJirift in Verhindung mit der

Biogra^Me des JieiUgen Masfod (Wien 1917. — 60 S.) eine Unter-

sucbung angestellt, Adjarian HA. XXXV 228—315 bezw. XXXVIII
168—183 liber (Lie armenischen ScJiriften) und qphpnt.

JilrLuiil^n[unt.p-^Lb Upp (Lie Eutwicklung der armenischen Schriften) im

allgemeinen und ebenda XXXVII 462—478. 507—522 iiber Hhupnplrmb

q.phpnL. utIruiullhtrpp^ ht. tpupn^uignuifp^ (Lie Art&)i und die Entwicklun^en

der armenischen Un^ialschriften) gebandelt. Vardanian bescbafkigt

sich HA. XXXVIII 143 mit der Erage:

uf^uijJuiljbfrpnL. uiui/^ ^ipop^uil^l^pb ^ly kbrii.uiij.liphbpp^ (Lntcr Welchen

TJmstdnden schrielen die armenischen Kopisten?). Dnrcb N. A. wird

ebenda XXXV 638 ff. der Hominikaner 3)jr”« lJ.t.y«iiin^^nu

(Fra Augustinus AvediJc) als Schreiber je einer Hs. in Venedig, Oxford

und Walar§apat nachgewiesen. — LitcraturgescMclite: Von Barden-
h6wers Gfeschichte der altkirchlichen Literatur ibebandelt ein Vierter

Ba/nd (Freiburg i. B. 1924. — X, 671 S.) Las funfte Jahrhundert mit

Einschlu^ der syrischen Literatur des visrten Jahrhunderts. In der in

(4emeinschaft mit ibm von Schmid neubearbeiteten 6. Aufl. von Christs

Griechischer Litteraturgeschichte II 2, 1105—1600 bat Stablin Lie

altchristliche griechische Litteratur in einer aucb als Sonder-Ahdruck

(Miincben 1924) erscbienen gescbicbtlicben Darstellung vorgeflibrt.

Beide Werke werden besprocben vperden. Von Istitueioni di patrologia

ad uso delle scuole teologiche von Manucci ist eine Parte I (Rom
1914. — XII, 175 S.) der Epoca antenicena, eine Parte II (Rom 1915.

— 306 S.) der Epoca post-nicena gewidmet.' Oleicbfalls flir Seminarien

und die Hand des Priesters bestimmt ist eine Storia letteraria della

Chiesa von Sinopoli di Oiunta, deren Volume I (Rom 1920. — 390 S.)

die Epoca antenicena, dalle origini della Chiesa alV editto di Milano

bebandelt. Die ME^anges de Patrologie et d’PListoire des Logmes von

Tixeront (Paris 1921. — 278 S.) sind eine Sammlung von Aufsatzen

und Vortragen, von denen an Orientalen Ignatios, Atbenagoras, Kle-

mens von Alexandreia, Pbiloxenos von Mabbog und Leontios von By-

zanz betroffen vf^erden. Eine zusammenfassende Darstellung der ge-

sicberten Forscbungsergebnisse iiber 8. Ignagio Martire. Vita — Lettere



Literaturbericht.
r

266

— Atti del Martirio bot I’accliini, B. XXXI 310—324. XXXII
60—65. Neben eine MonograpMe von Mpalanos iiber ’loiStopo? 6

IItjXoookotyj? (Atben 1922. — (84 S.), die liber dessen Leben, seinen

literariscben Nacblafi, den dogmatischen und etbiscben Lebrgehalt

desselben und die sicb aus ihm ergebenden kulturgescbicbtlicben Er-

kenntnisse bandelt, treten weiterbin von Salaville nacb dem Xachlafi

von Rabois-Bousquet ausgearbeitete Ausfiihrungen iiber Saint Jean

Glimague, sa vie et son oeuvre EO. XXII 440—454. Wertvolle Dar-

legungen von Jugie betreffen EO. XXI 293—307 La vie et les oeuvres

de Jean de Tliessalonique und speziell Son temoignage sur les origines

de la fete de VAssomj^tion et sur la jprimaute de saint Pierre, wobei

sicb aus seiner nocb immer ungedruckten xot]ji7]oi<;-Homilie ergibt, dafi

jenes Eest um die JJ. 615—620 fast allgemein gefeiert wurde, gerade

durcb die Kircbe von Tbessalonike aber bisber unter Berufung auf den

apokrypben Cbarakter der Transituserzablungen abgelebnt worden war.

Eine Bihliographie Tiellenique ou description raissonnee des ouvrages

publies par des Qrecs auXYIIP sihcle von Legrand begann ibr Er-

scbeinen als Oeuvre postJiume compilee et puMUe par Petit et Pernot

mit Band I (Paris 1918, — Till, 564 S.). Von zwei Banden fUudes

de Utteratme grecque moderne von Pernot (Paris 1916 bezw. 1918.

—

II, 287; 277 S.) ist der erste dem Digenis Akritas, vulgargriecbiscben

Dicbtungen unter dem Xamen Prodromes, dem Tolkslied, den „100

Worten" xmd kretiscben Dicbtungen, der zweite dem kretiscben Roman
Erotokritos und den beiden Dicbtern Andreas Kalvos (1792—1867)

und Andreas Laskariatis (1811—1901) gewidmet. Eine umfassende Ge-

scliichte der syrischen Literatur mit Ausschluf der cliristlicJi-paldstinen-

sischen Texte von Baumstark (Bonn 1922. — XVI, 378 S.) wu’d

wieder Gegenstand einer Besprecbung zu bilden baben. In einer

Studie iiber Saint LJphrem docteur de I'^Jglise, et Vhistoire litteraire de

ses oeuvres gibt anlafilicb seiner Erbebung zum Kircbenlebrer durcb

Papst Benedikt XV. Emereau EO. XX 29—45 einen Uberbbck

iiber die literariscbe Personlicbkeit des Heiligen und die aUmablicbe

Erscbliebung seines Xacblasses, wabrend seine glanzende Thhse yre-

sentee d la Faculte des Lettres de VUniversite de Paris (Paris 1919.

—

X, 166 S.) iiber Saint Eplirem le Syrien spezieU Son Oeuvre Litteraire

Grecque bebandelt, eine meisterbafte Einfiibrung' in die Probleme des

„griecbiscben Epbram“ und seines Verbaltnisses zum syriscben wie zur

Kontakiendicbtung des Romanos durcb je eine Ubersicbt iiber die

Quellen zur Biograpbie des groBen Syrers und iiber die in verscbiedenen

Spracben unter seinem Xamen gebenden Texte einleitend. Degli

scritti e' della dottrina di Bar Pinkaie bat Giauad Sfair B. XXXI
290—309 mit besonderer Betonung des geringen Abstandes zwiscben

seiner und der cbalkedonensiscb-katboliscben Tbeologie gebandelt.
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Tisserant, Villecourt undWiel haben sicb EOC. XXII 373—394
zu metbodiscb in ihrer Sorgfalt mustergiltigen Eecherches sur la jper-

sonnalite et la vie d!Ah'a-l-Baraltat vereinigt, die zu vielfacben Bericb-

tigungen bisheriger irriger Auffassungen, Scbreibungen und Datierungen
fiibren. Seine bocbst dankenswerte alpbabetiscli geordnete Ubersicbt

iiber den Bestand der christlicb-arabiscben Literatur mit Xacbweis der

Drucke und Hss. bat Obeikbo unter dem Titel CjU»jkar«-J'

1 A-jcXJ (La Bihliograpliie arahe chretienne depvis I’Islam bezw.

Les Manuscrits des auteurs ardbes cJirHiens depuis VIslam) M. XX
58—64. 123—133. 267—272. 377—384. 442—452. 525—562. 642—649.
718—724. 797—805. 958—964. 1007—1013; XXI 15-25. 123—130.
191—201. 291—300. 438—445. 508—515. 605—611. 672—682. 748—768.
836—843; XXII 30-39. 87—95. 218—228. 266—272. 351—363 weiter-

gefthrt. Contributi alia storia letteraria di Abissinia lieferte Gruidi

EAL. 5. XXXI 185—218. Ein A. C. bat Aeg. II 74 auf zwei Elenclii

Copti di opere letterarie aufmerksam gemacbt. Eine Anthologie de

la litterature roumaine des origines au XX® siecle yen Jorga-Gorceise
(Paris 1920. — XXXI, 312 S.) bietet Traduction et extraits des princi-

paux pohtes et prosateurs, introduction historique et notes iiber jeden

einzelnen. — Bibeltexte; Auf Papyrus erbaltene Eeste griecbiscben Bibel-

textes sind inWesselys Les plus anciens monuments du Christianisme

ecrits sur papyrus (vgl. oben S. 238) PO. XVIII, fasc. 3, 227—243.

276 f. zusammengestellt. An bierber geborigem Neugute bringen die

Oxyrrbyncbos Papyri Xr. 1694 des 3., 1779, 1596, 1780 des 4., 1781

wiederum des 3. und 1597f. des 3. oder 4. Jbs. OP. XIII 1—8; XV 6.

XIII 8ff; XV 7—12; XIII 10—14 der Eeibe nacb eine von alien bisber

bekannten abweicbende Eezension von Tob. 12, 14—19, die Ps.-Stelle

l,4ff. und an NTlicbem Job. 6
,
8—22

;
8

,
14-22

;
16, 14— so; 16

,
8—12

;
Apg.

26, 7 f. 20 und Eragmente aus I. Tbess. -4 bis II. Tbess. 1, 2 . Ler Text

des Bushes Ezra sab sicb durcb Bewer Beitrdge zu seiner Wieder^

herstellung (Gottingen 1922. — 94 8.) besonders auf Grund der tTber-

setzungen gewidmet, deren bobe Bedeutung nacbdriicklicb betont wird.

Durcb Eablfs wurde als Specimen einer kritiscben Handausgabe der

LXX, die statt der geplanten, aber durcb die Zeitverbaltnisse unmog-

licb gemacbten grofien Ausgabe versucbt werden soil. Das Buck Euth
griechisch herausgegeben (Stuttgart 1922. — 28 S.) und XGWG. 1922,

49—164 metbodiscb vorbildlicbe Studien iiber den griechischen Text

des Buches Euth angestellt. Les Manuscrits grecs des Livres de Samuel

wurden LM. XXXIV 17—60 durcb Dieu einem Essai de classement

unterzogen. Le texte grec des deux premiers libres des Macchab^ens

wurde durcb de Bruyne EB. XXXI 31—54 mit dem Ergebnis unter-

sucbt, dafi der IJberlieferte das Ergebnis einer bewufiten Eevision dar-

stellt, der gegeniiber der altlateiniscben Ubersetzung eine bervorragende
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textkritische Bedeutung zukommtr Der Attizismiis und das Neue Testa-

ment stellen angesiobts der Moglicbkeit einer Beeinflussiing des NT-
lichen Textes durch die Regeln des ersteren ein eigenartiges Problem

dar, in das durcli Micbaelis ZjN’tW. XXII 91—121 erstmals liinein-

geleucbtet wurde. Der Diatessaron-Porscbung wurde an einer mittel-

niederlandiscben Evangelienliarmonie ein neuer und hoclist wertYoller

tiberlieferungszeuge erschlossen durch die Publikation von Plooij A
Xmonitive Text of the Diatessaron, the Liege manuscript of a mediaeval

Dutch translation. A preliminary study with an introductory note hy

R. Harris (Leyden 1922. — 85 S.). Als neuer Tatiantext wmAe
diese Urkunde durch L[ietzmann] ZXtW. XXII 150—153 mit

scharfer Herausstellung des sckwierigen Problems gewertet, das sich

aus der starken Diskrepanz zwischen ihr und Acprahat ergibt. JEine

enkratitische Glosse im Diatessaron, die der neue Text erhalten hat,

erfahrt durch Plooij ebenda 1—16. eine Behandlung, die sich als Ein
Beitrag mr Oeschiclite der Askese in der alten Kirche einfiihrt. Der
locus classicus des Primates, Matth. 16, 18 und der Diatessarontext des

hi. Ephrdm sind BG-CABL. 141— 171. Gegenstand einer eindringenden

Untersuchung von Euringer. Seine dankenswerte Zusammenstellung

Ge gui a Me public des versions coptes de la Bible hat Vaschalde
RB. XXXX 87—88. 234—258 zu Ende geftihrt, Les Manusarits coptes

^ahidiques des J^pibres de 8t. Paul Hebbelynok LM. XXXIV.1—15
gebucht. Bei Thompson, The new biblical Papyrus. A Sahidic Version

of Deuteronomy, Tonah and AcU of the Apostles from ‘MS. Or. 7594

of the British Museum. Notes and Collation (London 1913. For
private circulation. — 131 8.) werden Verbesserungen der zahlreichen

Pehler der Budge’schen Ausgabe geboten. L' Unite et I’Age du Papyrus

copte biblique Or. 7594 du British Museum wird von Hebbelynck
LM. XXXIV 71—80 untersucht. Bemerkungen zu Herbert Thompson’s

The Coptic (Sahidic) version of certain Books of the Old Testament von

Schleifer RStO. IX 183—187 kommen Hiob und den Weisheits-

biichern zugute. Bei Wessely GKT. V 20 £ steht unter Nr. 268 ein

saidischer Text von Klgl. 4, 2—20 . Le livre de Bob wurde die Version

copte bohairigue mit einer Ubertragung ins Pranzosische durch Pore her
(Paris 1924. — 131 8. == PO. XVIII 209—339) ediert. Von Horners
grofier Ausgabe The Coptic version of the New Testament in the southern

dialect, otherwise called sahidic and thdbaic: with critical apparatus,

literal english translation,, appendix and register steht Vol. 6, The Acts

of the Apostles enthaltend, (Oxford 1922. — IV, 672 8.) an Muster-

giltigkeit hinter seinen Vorgangern niclit zuriick. Von Hebbelynck
wurde LM. XXXV 3—16 ein Fragment Fayoumique de la premier

e

ipitre aux Gorinthiens, das auf die Kapitel 15 £ entfallt und ebenda
193—201 ein 3,13 -5,9 umfassendes Fragment Borgia de Vepitre aux
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JRomains en Copte sahidique publiziert. Bohairic Lections of Wisdom
from a Hylands Library Ms. wurdeii durcli Buckle JTSt. XVII 78—98
lierausgegeben und unter Vergleicli der entspreclienden saidischen

Stiicke auf iliren textkritisclien Wert untersuclit. Von Davidson
wurde Be Lagarde’s Ausgdbe del'’ arabischen tlbersetmng der Genesis

(Cod. Leid. arab. 230), von Hughes Be Lagardes Ausgohe der ara-

bischen tibersetmng des JPentateuchs (Cod. Ldd. arab. 377) nach-

gepriift (Leipzig 1919. ~ VIII, 29 S. hezw. 1920. -- XV, 27 S. =-

Ldpsiger Semitist. Studien III 5 bezw. VII 3), Arbeiten, deren reicher

Ertrag die Texte erst sprachwissenschaftlich brauclibar macht. Eine
Hachricht von Cheikho iiber jIa*o\

(Beux anciens Mss. arahes du Bentateuque) in den Bibliotheken der

St. Josephsuniversitdt in Beirut und des koptisclien Patriarchats zu

Kairo vom J. 1355 bezw. 1332 ist M. XXI 141—147 von Textproben

begleitet. Ein arabisches Fragment des ]Mt.-Evangeliunis bietet in der

Anthologie eines Muhammedaners al-Gani Eigani at-Tani nach RStO.
VI 1308 die Nr. 264 der von G-riffini aufgestellten Lista del mano-
scritti arabi Nuovo Fondo della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Ein
Aufsatz von di Matteo iiber II „Tahrif^ od alterazione della Bibhia

secondo i Musulmani B. XXXVIII 64—111 behandelt die von mo-
liammedanischer Polemik gegen Juden und Christen erhobenen Vor-
wiirfe einer Ealschung biblischer Stellen durch Wortanderungen. Durch
Pereira warden Le troisibme livre d’Ezra (Esdras et Nehbmie canoni-

ques) der athiopischen Bibel herausgegeben und iibersetzt (Paris 1919. —
96 S. == PO. Xm 641—736) und 0 Livro de profeta Amos et a sua
versao ethiopica zum Gegenstand eines Estudo literario (Coimbra 1917.

— 65 S.) gemacht, der auch von allgemeinerer Bedeutung filr die Ge-
schichte des athiopischen Bibeltextes ist. P*

l^iujhppb ^tupq.Jmbni.i^7b[i_ (Bid aTmcnische tibersetzung des II Bmhes
der MaJihabaer) wui'de HA. XXXV 556—565; XXXVI 17—23. 80-89.
206—217. 424—434. 635—548. 623-630; XXXVII 9—18. 106—115.
227—241, 321—328, durch Kogian die Rfty. trp^ngjt tun-uM^^ hi. hplipnpq.

P‘aipq.inuhni.^liBip^(Erste und zweite Ubersetzung des Hohen Liedes) ins

Armenische ebenda XXXVIII 216—234. 297—312. 409—419 durch

Oskian textkritischer IJntersuchung unterzogen. — Apokryphen: Von
Violets Ausgabe Bie Esra-Apokalypse (IV. Esra) bringt ein Zweiter

Tell (Leipzig 1923. — 203 S.). Bie deutsehe Textherstellung, die ;den

Versuch einer Rekonstruktion der in lateinischer, syrischer, arabischer,

athiopischer und armenischer Ubersetzung kenntlich werdenden Vor-

lage unter sorgfaltiger Verwertung der orientalischen Texte darstellt.

Bie Eschatologisehe Lehre des vierten EsrSuches hat Keulers (Frei-

burg i, B. 1922. — VI, 204 S.) untersucht. Besonders mit Bezug auf

ein athiopisches „funftes“ Ezrabuch und dessen in der Hs. Br. Mns.
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Or. 503 TOiiiegende Redaktion handelt Conti Rossini in seinen

Apjpunti 4i storia e letteratura Falascia RStO. YIII 583—593 iiber

die Apokrypben der abessiniscben Juden und die merkwiirdige Tat-

sacbe ibres m'spriinglicb cbristliclien Cbarakters. Eine vorziiglicbe

bandliche Sammlnng der DeUi extracanonici di Gesu einscblieGlick

auch der erzahlenden Eragmente der apokrypben Evangelienliteratur

mit italieniscber IJbersetzung hat Buonainti (Rom 1925. — 138 S.=
Scrittori cristiani antichi Nr. 11) geliefert. Zn The Gospel according to

the Helrews glanbte Yacber Bnrcb JTSt. XXI 310— 316 Some new

matter chiefly from Coptic sources, speziell den Text einer die Erweiterung

von Kap. 12 der 32 ten griechiscben Katecbese darstellenden „20ten

Rede“ des Kyrillos von Jerusalem beibringen zu konnen, was ebenda

XXII 160 f. Bemerkungen und Einwande von J ames bervorrief. Eine

erneute sorgfaltige Bebandlung baben alle VEvangile selon les Mehreux

und das „Ebioniten“evangelium des Epipbanios betreffenden Probleme

auf Orund des gesamten Zitatenmaterials RB. XXXI 161—181. 321—
349 durcb Lagrange gefunden. L’encratismo di Giulio Cassiano e

i suoi rapporti con il Yangelo apocrifo secondo gli Egmani wurden durcb

Zappalb RTStER. Ill 414—435 bebandelt. Eos zweite Logion Oxyr-

rhynchus Pap. IV 654 zn erganzen und zu erklaren ist Scbubart
ZXfWi XX 216—223 bemiibt. Ein apokryphes Evangelienfragment,

das L[ietzmann] ebenda XXII 163 f. aus dem Berliner griecbisoben

Papyrus 11.710 publizierte enthalt ein G-espracb zwiscben Jesus und
Nathanael und ist durcb die Bezeicbnung des Herrn als 6 (=
6 pappei) bemerkenswert. A new fragment of the Gospel (?) of Bar-

tholomew wies Marsh JTSt. XXIII 400 f. in dem syriscben „Bucb des

Hierotbeos“ nach. An dem lateiniscben einer Hs. von Monte Casino

wurde Tin nuovo testo delV „Evangelo di Bartolomeo^‘ durcb Moricca
RB. XXX 481—517; XXXI 20—30 ans Licbt gezogen und sorgfaltig

mit dem griechiscben verglicben. Anscbeinend der Splitter eines un-

bekannten apokrypben Evangeliums von nicbt geringer Altertiimlicb-

keit birgt neben demjenigen eines apokalyptiscben Textes zwiscben

superstitios-medizinischen Rezepten der Oxyrrbyncbos-Papyrus Nr. 1384

des 5. Jbs. OP. XI 238—241. A propos de VfJvatigile ardbe de VEn-

fance stellt Peeters AB. XLI 132 ff. fest, dab Le manuscrit de

J. Golius mit der Oxforder Hs. Bodl. Or. 360 identiscb ist. Uber The
odes of Solomon and the liblical Targums bat sicb Harris The Expo-
sitor 8. XXI 271—291 verbreitet. Ode Salomos 28 ist Gegenstand einer

IJntersucbung von Grefimann SbPAW. 1921, 616? Der hdlige Thomas,

der Apostel Indians betitelt sicb Eine Untersiichung uher dm historischen

Gehalt der Thomas-Legende von A. Yatb (Aachen 1918. — 47 S. =
Ahhdll. aus Missionshunde u. Missionsgesch. Heft 4), die formelle Ge-
meinverstandlicbkeit mit inbaltlicber wissenscbaftlicber Zuverlassigkeit
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verbindet und entscMeden fur die Annahme eines geschiclitlichen Kernes
der in den Tbomasakten niedergelegten Uberlieferung eintritt. A
Commentary on the syriac hymn of the Soul, den jene Akten erkalten

haben, von Vacber-Burcb JTSt. XIX 145—161 ist von der Ver-
mutung begleitet, dab der Autor der Dicbtung Markions Lebrer Kerdon
gewesen sei. Die Schatzhohle betreffend bat GrStze eindringend tfher-

lief&runy und Quellen des merkwiirdigen syriscben Bucbes untefsucbt

(Heidelberg 1 922. -r- 92 S. — Sitzber. d. Seidelberger Akad. d. Wissensch.

Dhilol.-hist. Klasse 1^22. Nr. 4). Das unmittelbar von einem Nestorianer

des 6. Jhs. berriibrende soU zur Grundlage eine „Urscbatzb6ble" baben,

das eine Auseinandersetzung mit einem altglaubigen Jnden darstellende

Werk eines Judenchristen, dessen Quellen, eine mit dem Adambucbe
der arabiscben Ps.-Klementinen verwandte Scbrift, eine Genealogie

Marias und eine DarsteHung des Lebens Obristi, bis ins 3. oder sogar

2. Jb. binaufreicbten, Ein Scblubteil dieser Arbeit, dessen Verbffent-

licbung ZS. II 51—94 begann, bebandelt Die Nachwirkung der Schatz-

hohle zunacbst in dem syriscben Traktat eines Pseudo -Dionysius

Areopagita, den Revelationen des Pseudo-Metbodius und dem atbio-

piscben Hexaemeron des Pseudo-Epipbanius mit einem Exkurs iiber das

Testamentum Adami. Im Zusammenbang mit ’ der Scbatzboble steben

aucb Les Revelations de saint MHhode, von deren nacb ibm spatestens

um 650 in Edessa entstandenem syrischem Original Nau JA. 11. IX
416—452 das in der Hs. Bibl. Nat. Syr. 360 erbaltene Brucbstiick

bekannt macbt. Das Eragtnent eroffnet eine Dreizabl von ibm a. a. 0.

415—469 unter den Sticbworten Methodius — Clement — Andronicus

vereinigter Textes Mites, traduits et annotes. Esfolgen-453—462 unter

der Uberscbrift Saint CUment de Rome. Le portrait de VAntichrist

griecbiscbe Texte iiber Herkunft und Erscbeinung des Anticbrists,

worunter das Original einer SteUe des syriscben „Testaments unseres

Herrn“ bervorzubeben ist, und 463—469 das in der Hs. Brit. Mus.

Add. 258, 75 Andxonicus le Philosophe beigelegte syriscbe Stuck Sur

les Points cardinaux der Erde und die sie bevrobnenden Yolker. Wenden
wir uns vom syriscben zum koptiscben Gebiete, so bat iiber Zeit und

Drsprungsland der Pistis Sophia Burkitt JTSt. XXIII 27—80 neue

Erwagungen angestellt. Die Parerga coptica II. von Gaselee (Cam-

bridge 1914. — 24 S.) bringen Texte De Abraha et Melchisedec, die

der griecbiscb PG. XXVIII 530 stebenden Legende entsprecben.

Weitere Coptic Apocrypha in the dialect of Upper Egypt edited with

english translations von Budge (London 1913. — LXXYI, 404 S.

48 Taf.) sind im einzelnen The Book of the Resv/rrection of Jesus Christ

by Bartholomew, The Repose of Saint John the Evamgelist and Apostle,

The Mysteries of Saint John the Apostle and Holy Virgin, The Life

of Bishop Pisentius by John the Elder, ein Encomium of John the
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Baptist hy John Chrysostom und The Instructions of Apa Pachomius.

tiber Some Coptic Apocrypha dieser stattlicben Sammlung bat James
JTSt. XVIII 163—166 gebandelt. Zu Budge, Coptic Apocrypha I bat

V, Lemm BAP. 1915, 207—226 (= Kopt. Miscellen CXLYIII) einen

Beitrag beigesteuert. Umfangreicbe Bruclistuche aus einem Marienlehen,

die derselbe ebenda 1914, 492—513 vezmffentlicbte, bat ibm eine Pariser

Hs. geliefert. Bei 'W’essely G-KT. V 22—33. 119—124 entfallen mebi*

Oder weniger auf die Spbare apokrypben Scbrifttums an den Nim. 269f.

und 283 ff. eine auberbibliscbe Passung der Q-eschichte von Joseph und

sdnen Briidern und Texte iiber Die Prscheinung des Phonix etc., tiher

die lOOjdhrige Regierung des Teufels, Gog und Magog, iiber Rerodes

und die Magi&r be2w. Jesus mid der Gichtbrilchige in saidiscbem

K-optiscb. Als Tin apocryphe anti-arien erweist Drioton BOO. XX
337—373 La version copte de la correspondance d’Abgar, roi J^Jdesse,

avec Notre-Seigneur, deren saidiscben Text er nacb alien vorbandenen

tiberbeferungszeugen kritiscb ediert und iibersetzt. Gr6baut bat

Ton Les relations entre Abgar et Jesus ebenda XXI 73—91. 190—203

vielmehr den Texte ethiopien bekannt gemacbt, eine Yeroffentlicliung,

die er ebenda 263—260 um Trois appendices aux relations entre Abgar

et J^us erganzte. Les miracles de J^sus, in deren Babmen aucb jener

Text tiberliefert ist und die vom Evangelisten Johannes nacb Mitteiiungen

des Anferstandenen aufgezeicbnet sein soUen, but er (Paris 1920. —
244 8. ==PO. XII 651—652; XIV 769—840) voUstandig zu edieren und

zu nbersetzetk begonnen, wabrend er BOO. XXI 94—99 semen Apergu

sur les- miracles de Jestts fortsetzte und aus denselben ebenda 100— 103

La Ugende du parfum de Marie-Madeleine und XXI 203—213; XXII
57—64 unter dem Titel La Pentecote et la mission des Apotres allerband

Legendariscbes aus der Spbare der Urgemeinde bekannt macbte. Reste

einer neuen Remision der Kindheitsgeschichte Jesu in denTa’dmra’Iyasus

bat Grobmann WZKM. XXVIII 1—15 an den beiden in Original

und libersetzung edierten Erzablungen vom Bilden der Vogel aus Lebm
und von Jesus und dem Scbullebrer Zacbaus nacbgewiesen. Apokrypbe
und apokalyptiscbe Berecbnungen erfabren BOO. XXI 323—330;

XXII 202—220, eine Illustrierung durcb die wiederum Grdbaut
verdankte Verbffentlicbung einer atbiopiscben Table de comput et de

chronologie (mit Appendice: les treize cycles) und verwandter Calculs et

tables relatifs au comput aus der Hs. Bibl. Xat. Etb. 64. ' Seine Ein-

fiibrung in die Litterature ethiopienne pseudocUmentine durcb Traduc-

tion du Qalementos bat endlicb der unermtidlicbe franzosiscbe Gelebrte

ebenda XIX 324—330; XX 33—37. 424—430; XXI 246—262;
XXII 22—28. 113—117. 395—400 weitergefiibrt. Ausfiibrungen

'

Oonti Bossinis iiber II libro dello Pseudo-Clemente e la Crociata di

BamieUa BStO. IX 32— 35 beleucbten die Bedeutung, die das arabiscbe



Literaturbericlit. 273

Original jenes athiopischen Klemensbnclies fiir die kriegerischen

Operationen des Titnlarkonigs Jobannes von Brienne nnd des papst-

licben Legaten Pelagius in den JJ. 1219—1221 gehabt baben diirfte.

Die Lettre de Hsuntios evtque de Qefi d ses fidUes, deren Ausgabe

nnd tibersetzung P6rier BOG. XIX 302—323. 445 f. zu Ende ge-

fiibrt bat, ist wie Griveau in seinen Notes sur la lettre de Fisuntios

ebenda 446 ff. zeigt, Quelle des fragliscben grofien klementiniscben

Apokrypbons gewesen nnd ibrerseits von der syriscben „Apokalypse

des Ezra iiber die Herrscbaft der Araber“ abbangig,^ was ibre

Datiernng etwa ins 10. Jb. nabelegt. Eine Reibe mit IFbersetznng

begleiteter Pnblikationen weiterer arabiscber Apokrypben mag durcb

diejenige erbffnet werden, welcbe bei M. G-nidi, La omelia di Teojilo

di Alessandria sul monte Coscam nelle letterature orientali. RAL.
XXVI 381—469 5. XXX 217—237. 274—309 unter Beigabe einer

tibersetzung die syriscbe nnd zwei arabiscbe Bezensionen dieses Stiickes

erfabren baben. La legende de Jisus-Christ et du roi de Tyr^ die Beson

aus der Hs. G 188 der Ambrosiana in Mailand bekannt macbte, ist

unmittelbar eine mohammedaniscbe, aber vielleicbt auf ein ver-

scbollenes apokrypbes Evangelium zuruckzufiibren, das dann spezielle

Beziebungen zu Tyrus gehabt baben miifite. L^Ajpocaly^se du Samoiiel,

superieur de JDeir el-Qalamous, deren Texte arahe ^dite et traduit von

Ziadeb BOO. XX 374—404 vorliegt, wird durcb eine Note sur

VApocalypse de Rawowe^Xaus ebenda 405 ff. als ein Literaturdenkmal

des 8. Jbs. erwiesen. Starke Verwandtscbaft mit ihr zeigt Un testor

ment de N-8. concernant les invasions des Mongols, deren arabisoben

Text Ziade ebenda 261—273. 433—444 aus der Pariser Hs. Bibl.

Xat- Syr. 232 gescbopft bat. Instructions de David d Salomon, will

ein Fragment traduit de Varabe entbalten, das XX 329—331 Leroy

bietet. The Testament of Salomon edited from mss. at mount Athos,

Sologna, NoTkham Hall, Jerusalem, London,' Milan, Paris and Yienna

with introduction hot Oown (Leipzig 1922. — XIII, 131, 166* S.).

Es bandelt sicb dabei urn die Legende von der IJnterwerfung der

Damonen durcb Salomon mittels seines Zauberrings, das Werk wobl

eines mit jiidiscbem Eolklore und beidnischer Hagie vertrauten Christen

des 3. Jbs., dem eine nocb jtidiscbe Vorlage etwa des 1. zu Gebote

gestanden batte. Zur Apocalypsis Anastasiae gebt Ganszyniec

BNgJb. IV 270—276 den einzelnen inbaltlicben Motiven dieser wenig

ubersicbtlichen griecbiscben Visionsscbrift, ibren Quellen und Parallelen

nacb. Studien m den Cyprianusgeheten von Grobmann 'WZKM.

XXX 120—160 bringen, von deutscber tibersetzung begleitet, erstmals

eine kritiscbe Textausgabe der athiopischen Bezension unter Ver-

gleicbung mit der griecbiscben. — Theologie; Griecbisclie Bruchstiicke

aus dem „Hirten“ des Hermas (Sim. 8. Hand. 9) bieten die Oxyrrbyncbos-

Oriens Christianus. Neue Serie XII. 18
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Papyri Nr. 1599, 1783 nnd 1778 des 4. Jlis. OP. XIII 15—19; XY 15 ff.,

walirend 'Wessely Les plm anciens monuments du CJiristianisme ecrits

sur ]pa;pyrus 244—274. 276—282 eine nmfassende Zusanunenstellung

aller auf Papyrus 2utage getretenen aulJerbiblisclien literarisclien Texte

des alien Cbristentums unternommen hat. S. Ignatius von Antiocheia,

Brief an Polykarp VII 2— VIII 8 hringt bei "Wessely GrKT. Y 94 ff

das auch in griechischer Retroyersion mitgeteilte saidische Bruchstiick

Xr. 280. Ein verhdngnisvoller Schreibfehler dei Eusebius Kgesch.

Ill 39 § 4 (xopioo statt (COOT — ’Icoavvoo soli nach Larfeld BXgJb.
Ill 282—285 die Schwierigkeiten in dem Papiaszeugnis iiber den

Presbyter Johannes yerursacht haben. Mekerschian nnd "Wilson

haben sich yereinigt zu der Neuausgabe von Irenaeus Eig knldn^iv

dnoGToXiitov xr]Q-6yfiaroq. The proof of the apostolic Preaching with

seven fragments. Armenian version edited and translated with the

cooperation of Prince Max of Saxony (Paris 1919. — 94 S. = PO.
XII 653—^746), neben der eine mit gnter Einleitung ausgestattete

italienische Ubersetzung yon Faldati: 8. Ireneo, Esposkione della

predicasione apostolica (Rom 1923. — 170 S. == Scrittori cristiani

antichi. Nr. 6) zu verzeichnen ist. Eine Eolge von Appunti Bardesanici

eroffnet Leyi della Yida RStO. YIII 709—716 mit Ausfuhrungen

Sul „IAbro delle Leggi dei PaesP, die nachdriicklich ftir die Erspriing-

lichkeit des syrischen Textes gegeniiber dem grieohischen ein-

treten nnd wertvoUe Beitrage zu dessen Emendation bringen. Yon
8. Bionigi VAreopagita wurde La Gerarchia celeste durch (3-iuliotti

(Elorenz 1921. — 116 S.) erstmals in einer italienischen tJbersetzung

yorgelegt. Zu Crums Theological Texts 1—

5

hat v. Lemm BAP.
1914, 926—933 (== Koptische Miscellen CXLIII) nicht minder dankens-

werte textkritische Beitrage beigesteuert. Yon einem Eundamentah
werk syrisch-monophysitischer Dogmatik, Sancti Philoxeni Mdbbugensis

dissertationes decern de uno e sancta Trinitate incorporate et passo

wui'den die Bissertatio P et IP durch Briere (Rom-Paris 1920. —
104 S. = PO. XY 439—642), eine entsprechend bedeutsame Er-

scheinung des dogmatischen Schrifttums der syrischen Nestorianer,

Babaei magni liber de unions, yvurde durch Yaschalde (Paris 1915.

—

YI, 308; lY, 261 S. == CSOO. Script. Syr. Ser. 2. LXI) je mit
lateinischer "Ubersetzung ediert. 11 trattato di Ye§b^yabh d’Arzpn sul

Pgiaccyiov wurde RStO. YII 687—716 durch Eurlani aus einer Hs.
des India Office in London herausgegeben, mit den ubrigen Berichten

liber den Ursprung des Ayio? 6 0e6c yerglichen und seinem dogmati-

schen Inhalt nach als ein interessantes Dokument nestorianischer

Scholastik gewertet. La perle precieuse, deren chapitres jL-L IT durch
P6rier (Paris 1923. — 170 S. = PO. XYI 591—760) ediert und
iibersetzt wurden, ist ein dem 13. Jli. entstammendes arabisches theo-
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logisclies Werk eines Ibn Tabs', reich an legendariscliem Stoff und
allegorischer Bibeldentung, daneben aber aucli eine Vaterunser-

und eine Symbolerklarung entbaltend. Als Tin texte Wiiopien du
symhole de saint Athanase wurde durcb. Guerrier ROO. XX 68— 76,

333—141 mit tjbersetzung ein sicb als „afrikanisclies Symbol“ und
Werk eines Atbanasios „Yon Rom“ einfiibrendes athioi^isches Stiick

lierausgegeben, das wenigstens gewisse JBeziehungen zum „Quicunque“

aufweist. Tin trattato etiopico sulla Trinitd, der von Rurlani RStO.
X 48—57 publiziert und iibersetzt wurde, bandelt tatsacblicli vor-

wiegend von der Hollenfabrt der Seele Cbristi. Als Tin Tliomiste d

Bymnce au XF® sihch wird durcb Salaville EO. XXIII 120— 136

Oennade Sholarios bebandelt, weil der gescbworene Unionsfeind

mebrere Werke des Aquinaten iibersetzt und in einer Reibe bslicber

Xotizen sicb als begeisterter Bewunderer desselben bekannt bat. Uber

Die griecliiscl'ie tfhersetziing der Summa tlieologica des hi. Thomas von

Aquin, ein Werk des Demetrios Kydones und ibre Hss. bat Rackl
BE. XXIV 48—66 gebandelt, Auf dem Gebiete exegetiscben.Scbrift-

tums glaubt Wittig (Breslau 1922 — Yllf 90 S.), als Des hi. Basilius

des Or, Oeistliche tfbungen auf der Bischofskonferene vom December

37415 im Anschluf an Js. 1—16 den von Gardinier bis Bardenbewer

im allgemeinen als unecbt bewerteten Is.-Kommentar unter dem Namen
des grofien Kappadokiers ansprecben zu diirfen. Yon hober Bedeutung

fiir die Rekonstruktion des Psalmenkommentars des Eusebios von

Xaisareia ist La Chatne sur les Bsaumes de Daniels Barbaro, wie

Devreesse RB. XXXIII 65—81 dartut. Das syriscbe Spracbgebiet

anJangend bat Giauad Sfair B. XXXII 83—109; XXXIII 14—36.

126—150 nacb einleitenden Bemerkungen iiber die einzelnen Scbrift-

steller La promessa del Primato nei commentari siriaci sorgfaltig ver-

folgt. RB. XXXII ist 622—661 Le commentaire de TModore de

Mopsueste sur Saint Jean d’aprbs la version syriaque und dessen

bslicbe Uberlieferung Gegenstand einer eindringenden Untersucbung

von Yost 6, die durcb Ausgabe und Ubersetzung der nur in der besten

Hs. Yat. Borg. 77 erbaltenen Yorrede an Forpbyrios abgescblossen

wu'd. Yon der durcb Sedla5ek und Cbabot bearbeiteten Ausgabe

der Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia (== CSCO. Script.

Syri. Ser. 2. XCYIII) erscbien Ease. 2 des Textes (Baris 1915. —
S. 186—429), der von Mt. 4, 6 bis Mt. 20, 34 fiibrt. Namentlicb aber

liegt eine Reibe wertvoller Bublikationen armeniscber exegetiscber

Texte vor. Obenan stebt B- ^npSrng

(Der neuentdeckte Kommentar des hi, Ephrem mr
Apostelgeschichte), der von XA. HA. XXXY annonciert und durcb

Akinian im 2. Bande einer \\ilbiulpub ^pmmtupw^nLigltub

pai^P^triub bt. p-uipq-ifuibnup-btubg ^uijubbui^ ^uyng (EritisolieU AuSgobe der

18*
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altarmenischen ScliriftwerJce) (Wien 1921. — 40 S.) ediert wurde.

Dui’cli den letzteren waren schon friilier HA. XXXI/XXXII 1—32

Qnil^iuVhnL. Mfrpkp ui%lt Wiuq^uuig ilblj^ncpfriub %npuiq.^L.in puijiti.^

i/lu%nLp[,L%i^ (Fine neuentdechte aUarmenische tfhersetmng des Psalmen-

Icommentars des heiligen Johannes Chrysostomus) bekannt gemaclit worden.

\jpl^nL. ’bn^iui^n^ ^tnuiiul^ninnphhjt jJujijri/niiiu^ Jk^nt.^

phuhi ^lujbp^ P*uipq.JlJhnLplib^'b (Zwei neuB Fragmente am dem

Kommentar zu den Psahnen vom hi. Johannes Chrysostomus in alt-

armenischer tlbersetzung) warden dann nachtraglicb von ihm im Ein-

bande einer 1669 gescliriebenen JBibel-Hs. gefunden und HA. XXXYI
321—333 mitgeteilt. \fnptuq.ltLtn ^uunnLmb {[ulibphpmbji ]JuitnPi;[t

Jb-^ui-phlhh (Pin neu entdecktes Fragment aus Chrysostomos’ Kom-

mentar zum Matthdusevangelium), naherhin der letzten Homilie (= P(3-.

LVIII 791. 17 — 792. 2) wurde ebenda XXXY 353—364 durcb

Yardanian aus einem MaStoz-Ausscbnitt einer Hs. in Barcelona ver-

offentlicht., Ebenderselbe erortert dort XXXYIII 20 f. die Erage,

\^rj_ ipi* ^pmpuiuni^ tp£nt.li!h \ji.puiqjt (Wos waren die 40 Kapitel des

Euthalius?). \]i.0-iuribu)rj ^^uftmu^nmnpblrp (Euthaliusfragmente) einer Hs.

1096 der Leipziger Universitatsbibliotbek warden von ibm ebenda

191 f. bekannt gemaclit, wlbrend er 386—408 unter der ITberscbrift

^Lpuiqm^iuh^ (EutkaUana) einen zusammenfassenden Uberblick liber

die bisherige einscblagige Literatur begonnen bat. Ub^nt-P^il Irpput^

jutlimL wLnuubg (OnomasUca sacra) sind XXXYI 549—554 Gegen-

'

stand an die Wutz’scbe Ausgabe ankniipfender Bemerkungen.

Betrachtungen zu Lucas cap. 23 bringt unter Hr. 290 ein saidiscbes

Brucbstiick bei Wessely GKT. Y 133f. % luLutjjt \^^unpi.ng i[uipipuiuptut^

yphllbnuPljt^ 8"^ luMihin. l^^^LbruioptJhpb (Les Nana, Wardapets der Syrer,

Kommentar zum ' Johannesevangelium), dessen Urheber mit dem be-

kannten syriscben Jakobiten bfonnos, Anklager des La'zar bar Sab(b)et(h)a

im J. 821/2, identiscb ist, wurde durcb Tscbrakbian (Yenedig 1920. —
XXXIX, 447 S.) mit gediegener Einleitung berausgegeben. Unter

dem Titel Tin Commentaire sur TJ^vangile de St. Jean, redig^ en ardbe

(circa 840) par Nonnos de Nisihe, coyiserve dans une traduction arm&-

nienne (circa 850) bat sicb mit dieser Ausgabe Marie 6 REA. I

273—296 eingebend auseinandergesetzt. Des weiteren zeigt er ebenda

435—441, dab des Nonnos melcbitiscber Gegner Epihouria == Aboukara

Sei. ^l;nq.npnu \^ujJt^nLfL.ui irt. \ftuhui tuoinui'ir^ hi. %uibiyji

^nt-'^utVbni. JklihnL.pbiub l^iujfrpbh (Thcodor Abu Qurra
und Nana [Nonnos] der Syrer in Armenien und die armenische tfb&r-

setzung des Kommentars zum Johannesevangelium von Nana) sind

ferner HA. XXXYI 193—205. 321—333. 417—424 Gegenstand von

Ausfiibrungen aucb Akinians. Eine atbiopisebe Note de chronologic

bibligue teilte Grdbaut ROC. XX 210 aus der Hs. Delorme Nr. 3
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mit. Die Reilie neuerer Publikationen zur apologetisclien und pole-

mischen Literatur des cbristlicben Ostens wird abgeselien von dem OP.
XV 1—4 nacli einem Papyrus des 4. Jbs. (Nr, 1778) veroffentlicbten

Splitter des griecbiscben Textes der Aristeides-Apologie und einer mit

gediegener Einleitung versehenen italienisclien tjbersetzung you Tadmo:
' JDiscorso ai Greci durcli Fermi (Eom 1924. — 116 S. = Scrittori

cristiani antichi. Nr. 8) durcli drei Nummeru zur antijiidisclien Polemik

eroffuet. G-rebaut bat (Paris 1919. — S. 101—209 == PO. XIV 1—109)

unter dem Titel Sargis dlAb&rga. Controverse judeochretienne die Ausgabe

und Ubersetzung der atbiopischen Version der oiSaaicalia ’laxco^oo Yom
J. 634 zu Ende gefiibrt. Bardy edierte unter dem Titel Les trochees

de Damas yon einer Controverse judeo-'Chretienne du VIN siecle

(Paris 1920.— 121 S. = PO. XV 171—292) das griecliisclie Original mit

franzOsiscber Ubersetzung und zeigt EOC. XXII 280—287, dafi der unter

dem Namen eines Thadee de PMuse in drei Pariser Hss. yorliegende Text

Adv&'-sus Judaeos nicbts anderes ist als die vielleicbt im 13. Jh. auf

Veranlassung eines Jerusalemer Patriarcben jenes Namens gefertigte

Abscbrift von Kap. 128 des 3. Buches der Cbronik des G-eorgios

Hamartolos, wabrend Mercati B. XXVIII 261—282 bestimmter dafiir

eintritt, dab II trattato contro i Giudei di Taddeo Pelusiota h una

falsifioamne di Constantino Paleocappa. Eines der altesten literariscben

Denkmaler cbristlicb-mobammedaniscber Polernik ist Un colloque du

PatriarcTie Jean avec Utlmir des Agareens, dessen syriscben Text N an

JA. 11. V 225—279 mit Ubersetzung publizierte, gefolgt von einer in

derselben Hs. Add. 17193 des British Museum erbaltenen Aufzeicb-

nung liber Faits divers des annees 712 d 716 und Avec un Appendice

sur le PatriarcTie Jean P^, sur un collogue d’un patriarcTie avec le chej

des Mages et sur un diplome gui aurait donnS par Omar d VevBgue

du Tour ‘Abdin. Daran anscbliefiend aufierte sicb Lammens
ebenda XIII 97—110. A propos d’un collogue entre le patriarcTie

jacoUte Jean 1. et Amr ibn al ‘Asi Dem Eeligionsgespracb des bisber

Yorwiegend als Scbopfer liturgiscber Texte bekannt gewesenen jakobi-

tisoben Patriarcben entsprecben auf nestorianiscber Seite l^\

(Les Seances d’Elie eVegue deNisibe), deren arabiscben

Text Obeikho M. XX 33-43. 112—122. 280-288. 366—377.

425—434 zu edieren fortfuhr. Ein zweites arabiscbes Stiick dieses

Literaturkreises ist Un traite de Yabyd ben "Adi, defense du dogme de

la TriniU contra les obiections d’Al-Kindi, den Perier EOC. XXII
3—21 nach den beiden Hss. Vat. Arab. 127 und 169 mit Ubersetzung

herausgab. Das literariscbe Bild A<prems eriabrt eine bedeut-

same Erganzung durcb die Bevan-Burkitt’scbe Publikation einer

in Palimpsestiiberlieferung yorliegenden prosaiscben Streitscbrift

:

8. Ephraim!s prose refutations of Mani, Marcion and Bardaisan.
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Vol II. The discours called „of Domnus^’’ and six other writings

(London 1921. — CLXXIII, 237 S.). La discussion Tun moine

anthropomorphite audien avec le patriarche TMophile d'Akxandrie liat

die saidische Gescliichte eines Apliu von Otyrliynclios eines Turiner

Papyrus erbalten, die Drioton BOO. XX 92—100. 113—128 lieraus-

gegeben, tibersetzt und eingebend nntersucbt bat. Ein saidiscbes Stilck

Gegen Sdretiker ist ferner die Nr. 287 bei "Wessely GKT. V 127 f.

Bine in der Hs. Br. Mus. Or. 6714 syriscb erbaltene Controverse de

Theodore de Mopsueste avec les Mactdoniens wurde durcb Nan (Paris

1913. — 35 S. = PO. IX 633—667) mit Ubersetzung ediert. Bine

Hote on the word von Brooks JTSt. XVI 263 betrifft den

Titel der syriscb iiberlieferten npayixaTsta 'HpaxXsi&oo des Nestorios. Von
^pnl^ijbuij tru^lju^nui^nult uia. ^u^puiu^but Itl, tun.

I)/Kfi£t7i (Des FroMus Brief an die Armenier) bat Vardanian
HA. XXXV 1—25 den armenischen Text mit gelehrtenVorbemerkungen

ediert. I tre libri di Leondo Bimntino contro i Nestoriani ed i

Monofisiti erfabren B. XXXVII 33—46 durcb Casamassa eine die

bisberige Borscbung zusammenfassende Bebandlung, die durcb textkri-

tiscbe Bemerkungen und den Nacbv^eis der Interpolation einiger Xp-fjoeic

erganzt wird. Fragments syriaques de Nestorius dams le Contra Gram-
maticum d6 S^v^e dJAntioche wurden LM. XXXVI 47—65 durcb

Lebon ausgeboben und mit Ubersetzung veroffentlicbt, Burlani bat

Atti dell’ Accademia delle Seieme di Torino LV 188-194 L’anatema

di Giovanni d’Alessandria contro Giovanni Filopono bekannt gemacbt

und BTrStBK. Ill 355—405 II contenuto dell ArUtro di Giovanni

Filopono durcb eine italieniscbe Ubersetzung der im syriscben Text

des.Vat. Syr. 144 auf den AioLixrixri<; folgenden kompendiosen Zusammen-
fassung seines Inbaltes erscblossen. AIV. LXXX Parte 2, 1247— 1265

legte er Tina lettera di Giovanni Filopono all’ imperatore Giustiniano

tradotta dal siriaco e comentata und LXXXI Parte 2, 83—105 legte

er in lateiniscber Ubertragung II trattato di Giovanni Filopono sul

rapporto tra le parti e gli elementi e il tutto e le parti vpr, der vor 546

an den spateren monopbysitiscben Patriarcben Sergios gericbtet wurde
und eine pbilosopbiscbe Begriindung der monopbysitiscben Cbristologie

versucbt. 8ei scritti antitriteistici in lingua siriaca (Paris 1920. — 94 S.

== PO. XIV 673—766) bat er aus Hss. des British Museum in

mustergiiltiger Weise berausgegeben und iibersetzt. Vardanian ver-

offentlicbt HA. XXXVII 193—221. 291—321 armeniscb

d-. ^tujng liuiP^niiP^nvJib (Dus Seudschreiben

des Patriarchen Johannes Bar Schuschan an den Katholikos der Armenier).

Durcb Batareikb wurde M. XX 913—929 XJUo^

J-lr® cA (Le traite theologico-historique dwCheify'Alif
ihn Mouammil), eines Melcbiten von der Wende des 12. zum 13. Jb.
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lierausgegeben, ein arabischer Text von wesentlicb antiliaretiscbem

Obarakter, Der Autor des Briefes Leos von Achrida an Johannes von

Trani ware nacli Michel BNgJb. Ill 49—66 intellektuell Michael

Kairularios selbst gewesen, der insbesondere die Sammlung von Vater-

stellen geliefert hatte.’ Yon Niceta di Maronea, Be Spiritus Sancti

processione liber quartus hat Festa B. XXXI 239—246 seine latei-

nische Ubersetzung weitergefiihrt. Als Faux Opuscules de Demetrius

Chomatianus erweist Petit EO. XYIII 284 ff. drei Briefe iiber die

Azyma-Erage, die als Anctaria YIl/IX im letzten Bande von Pitras

Analecta sacra et classica stehen. Auf dem G-ebiete der Predigt-

literatur sind herrenlose griechische Homilienbruchstiicke zu verzeichnen,

welche die OP. XIII 21 ff. 25 f. XY 18—21 veroffentlichten Oxyr-

hynchos-Papyri Nr. 1601 des 4. bis 5., 1603 des 5. bis 6. nnd 1785

des 5. Jhs. bieten, wahrend das vom Leiden Ohristi handelnde Brucli-

stiick Nr. 1602 des 5. Jhs. a. a, 0. XIII 19 ff. keine Anredeform auf-

weist. Sodann hat hier zunachst Salaville EO. XYII 531—637

Une question de critique litteraire behandelt, indem er Les „GatecMses

mystagogiques“ de saint Cyrille de Jerusal^% gegen die doch immerhin

recht wohl begriindete Annahme einer Herkunft erst von dessen Nach-

folger Johannes verteidigt. Audi ein

(Tine liomHie de S. Cyrille de

Jerusalem sur la Circoncision), deren arabische Yersion Cheikho M.

XXII 1—5 veroffentlichte, wird jenem Autor nur in einer einzigen

von 4 Hss. beigelegt, wahrend die iibrigen vielmehr den gleichnamigen

Alexandriner als Yerfasser bezeichnen. Yon TjLuh^buij '\jJbuiugL.nj

(Eusebius von Emesa) hat Yardanian mit Einleitung HA. XXXV
129—146 q.utuutlgub diiuigapi^lrpjt^ ^uiq.j)phlrg Itl. XhtLiu^pw^iub ^mjhjut—

inntp-liB/b/rp (tfb&Treste in altarmenisclier t/berlieferung) ediert, die auf

eine Lobrede auf den Erzniartyr Stephanus entfallen, Un discows

tMologique d'Eusbbe d'Embse uber das Thema: Le Fils image du Fere

ist durch eine Hs. in Troyes in einer lateinischen Ubersetzung erhalten,

die Wilmart BOO. XXII 72—94 edierte. Als Eine fdlschlich dem

Irendus zugescJiriebene Fredigt des Biscliofs Severianus von G-abala

erweist ZNfW. XXI 64—69 Diirks den TuU. XXXYI 3, 28—39

von Jordan in Ubersetzung Ltidtkes bekannt gemachten armenischen

Text liber Mt. 20, 20 . Ausziige aus P’redigten des Severianus, von

denen nur der SchluG von Nr. 6 und Nr. 7 unsere Kenntnis jener

bereichern, sind nach den Bemarques sur de pretendus discours inidits

de saint Jean Damascene EO. XYII 343 f. auch die von Hyobouniotis

unter dem Namen des letzteren ans Licht gezogenen Gn.-Homilien.

Les Eomiliae cathedrales de Severe d’Antioche in der Traduction syria-

que de Jacques J^desse hat Bri6re mit den Homelies LXX d LXXVl
herauszugeben und zu tibersetzen fortgefahren (Paris. — 163 S. =
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PO. XII, 1—163). La LXXVir Bomelie de 8§vhe d’Antioche, die

bald unter dem Namen des Hesycliios von Jerusalem, bald unter

demjenigen des Gregorios von Nyssa aucb im griecbisclien Original

erbalten ist, wurde in diesem und in beiden syriscben Ubersetzungen

gleicbfalls mit einer tibertragung ins Franzbsische und einer aus-

fubrlicb auf die uberlieferungsgescMcbtlicben Probleme eingebenden

Einleitung durcb Kugener und Trifaux (Pains 1922. — 104 S. =
PO. XYI 763—864) ediert. Durcb zwei Pnblikationen bat sicb

Porcber um die koptiscbe Uberlieferung der E,eden des Antiocbeners

verdient gemacbt. La premiere Somelie catliedrale de 8evhre d’AnUoche

bat er ROC. XIX 135—152 in saidiscbem Text und dessen Uber-

setzung zu Ende publiziert. Tin discours sur la Sainte Vi^rge par

Sev^e d’Antioche liegt in einer Version copte editee et traduite ebenda

XX 416—423 vor. Eine Sammlung durcb Jugie berausgegebener

und iibersetzter Somiliae Mariales hymntinae (Paris 1922. — 165 8. =
PO. Xyi 425—589) umfafit Stiicke von Abrabam von Epbesos, einem

Moncb Tbeognostos, dem Patriarchen Eutbymios, Michael Psellos,

Kaiser Manuel II. Palaiologos und Georgios Scbolarios. Zu ein&r

Bede des Euhodios I., einem nattirlicb apokrypben koptiscben Stiick,

bot V. Lemm BAP. 1913, 536—545 (== Xopt. Miscellen CXXVJII)
eine VervoUstandigung und Verbesserungen des Textes. Bine Lobrede

auf Apa Samuel, Eine dem h. Chrysostomos mgeschriebene Bede und

Eine zu sittlich-christlichem Lehen ermdhnende Predigt in saidiscbem

Koptiscb bat als Nrn. 272, 282 und 290 bis Wessely GKT. V 40-47.

101—118. 135—146 geboten. A parallel to a Coptic sefrmon on the

Nativity wies Mercati JTSt. XVIII 315 ff. in einer griecbiscben Ps.-

Cbrysostomos-Homilie nacb. Wesenbaft moraliscb paranetiscb ist ein

von Crum ROC. XX 38—67 berausgegebener und iibersetzter saidi-

scber Discours de Pisentliius sur saint OnupJirius. JBesonders durcb

ibre breite Ausfubrung der Descensus-Szene interessiert die von de Vis
LM. XXXIV 179—216; XXXV 17—48 in Urtext und Ubersetzung

veroffentlicbte Bomelie catMdrale de Marc patriarchs dJAlexandrie aus

dem J. 819. Eine Eiinfzabl bobairiscber Eomelies copies de la Vaticane

wurde durcb de Vis (Kopenbagen 1922. — 220 8 . = Coptica consilio

et impensis Instituti Bask Verstediani edita. I.) berausgegeben. Neben
Lobreden unbekannter Autoren auf den Tilufer und die XJnscbuldigen

Kinder stebt je eine Predigt von Benjamin iiber die Hocbzeit zu Kana,
von Demetrius iiber Is. 16, n und von Severianus iiber die BuBe.
Eine Analyse du discours de Jean de Thessalonique sur la dormition

de la Sainte Vierge bat Jugie EO. XXII 385—397 durcbgefiibrt.

Durcb Cbeikbo wurde M. XXI 55 ff.

JuJlxll LJl (Un discours du Patriarchs Elie III.

ibn HadiU stir le jour de Van) und 249—252
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cuJLiJl Lbl (Tine Somelie inedite du Patriarclie Elie III. [XI1‘
sihcle] sur Pdques) in arabischem Text, durcb Diobnniotes wurden
NS. XVII 374—388 Ilal'aiov [fxtjTQonoXlrov Pd^rjg] X6yoi dviicdoTOt

ans Licbt gezogen. An asketiscbem Sclirifttum wurde das durch den
Oxyrbyncbos-Papyrus Nr. 1602 des 4. oder 5. Jlis. erbaltene fragment
einer Anspracbe an Monche OP. XIII 23 ff. publiziert. Eine Mebrzabl

bocbbedeutsamer Arbeiten saben sicb bier die \7ater-Apopbtbegmen

gewidmet. Uber die koptisch-sa'idischen ApopMhegmata Patrum Aegy^-

tiorvm und verwandte griecMsche, lateinische, kpptisch-boliairische und
syrische Sammlungen bat znnacbst Hopfner (Wien 1918. — 109 S. ==

Denkscbrr. AWW. LXI Nr. 2) mit vorbildlicber Sorgfalt gebandelt.

Nacbdem sodann scbon in der Festgahe A. v. Earnack sum 70. Ge-

burtstage dargehracht (Tiibingen 1921) 102—116 Bo us set Die Text-

uherlief&rung der Apophtliegmata Patrum erbrtet batte, tragen den Titel

ApopMJiegmata aucb seine postbumen Studien zur Oeschichte des dltesten

Mbnchtums. Aus dem EachlaJ lierausgegeben von Hermann und
Kriiger (Tiibingen 1923. — VIII, 341 S.). Hie weit’verzweigte tlber-

lieferung des letzten Endes auf miindlicbe Tradition nnliterariscber

koptiscber Kreise zuriickgebenden Stoffes in griecbiscben Hss. und
mannigfacbsten IJbersetzungen stebt aucb bier beberrscbend im Vorder-

grunde des weitaus grofiten ersten von drei Teilen, wabrend die beiden

folgenden der Biograpbie des Paobomios bezw. dem Nacblafi des Euagrios

und seinem Verbaltnis zu Origenes, Neupytbagoraismus und Neuplato-

nismus gewidmet sind. Le recueil latin des apophthegmes bat nicbt obne

Riicksicbtnabme auf die griecbiscbe IJberlieferungW ilmart Revue B'enb-

dictine XXXIV 185—198 bebandelt. Zu den koptischen ApopMJiegmata

patrum 2 liegt ein den nocb unedierten griecbiscben TJrtext erscbliefien-

der Beitrag v. Lemms BAP. 1914, 933 f. (== Kopt. Miscellen CXLIV) vor.

Une meme parabole commune aux apopMhegmes des Phres et d Calila

et Dimna wurde durcb Ville court LM. XXXVI 253—248 nacbge-

wiesen. Den syriscben Text der Ammonii ermitae ^istolae bat

Kmosko (Paris 1915. — 87 S. = PO. X 563—639), dem AmmonaSf
successeur de Saint Antoine beigelegte Textes grecs et syriaques Nan
(Paris 1915. — 112 S. = PO. XI 391—582) berausgegeben und iiber-

setzt. In einer bandbcben Ausgabe von Albers vereinigt sind die

verscbiedenen lateiniscben und griecbiscben 8. PaaJiomii regulae mo-

nasticae. Accedit 8. Orsiesis eiusd&n Pachomii discipuli Doctrina de

institutione monachorum (Bonn 1923. — 126 S.), wabrend ein Beitrag

von Lefort iiber La Regie de 8. Padhome LM. XXXVI 71—70 in

den Kreis der bisber bekannten Bezensionen einscbliefilicb des kopti-

scben Fragments die Serie von ’EvtoXai too oaiou icatpoi; T]p.(6v IIa;)((o-

{Aioo einer Neapler Hs. einfiibrt. Zu den Apophthegmen Makarios des

Grojen am Anfang der Apopbtbegmata Patrum bat derselbe Gelebrte
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ebenda 1913 547—554 eine vergleichende Untersiicbung des bohairi-

sclien und saidisclien Textes angestellt. Durcli Villecourt warden

LM. XXXY 209—212 7on 8. Macaire Les opusculos ascetiqiws et leur

relaiion civec les Somelies spirituelles nnd ROO. XXII 29 66 La

grande lettre grecgue de Macaire, ses formes textuelles et son milieu

litteraire untersucht, wobei neben der uiroTUTtwoK; des Ps.-Gregorios

von Nyssa vor allem ein in der Hs. Brit. Mus. Add. 12175 erbaltener

syriscber Text des Briefes in Betracbt bommt. Mit der ersteren, einem

Erzeugnis tatsaclilicli des 5. oder 6. Jhs., bescliaftigt sicli ebenda XXI
412—421 aucb Wilmaxt in einem Anfsatz iiber La tradition de

I’hgpotypose ou traite de Vascese attribue d saint Gregoire de Nysse.

La lettre spirituelle de Vabhec Macaire, filr dessen Eclitbeit er Revue

d’Ascetique et de Mystique I 58—83 eintritt, ist der tatsacMicb ancb

syriscb erbaltene, bisber aber nur lateiniscb bekannte Brief „ad filios

Dei“. Diesen betrifft aucli ein Beitrag zn Macarius of Eypt nnd

His epistle „ad filios Dei“, in dem Marriott JTSt. XX 42—44 die

syriscbe Ubersetzung dieses Schreibens in Br. Mus. Add. 18814 zur

Aufhellung einer scliwierigen Stelle der lateinisclien beniitzt, wahrend er

ebenda XXI 177 f. TJie autorsliip of a homily attributed to 8t. Macarius

of Egypt betreffend aiif Grund ibrer engen Yerwandtscbaft mit der

letzten bei Migne far die Ecbtbeit der ersten von 7 aus einer Oxforder

Hs. als Maca/rii Anecdota (Cambridge 1918. — XVI, 28 S. == Harvard

Theological Studies Nr. 5) von ihm zum Druck gebracbten weiteren

Homilien eintritt. HomSlies spirituelles de Macaire en arabe sous le nom

de Symhn stylite bat ROO. XXI 337—344^ auf die verwickelten ein-

soblagigen Probleme der Dberlieferungsgescbicbte eingeben, Villecourt

nacbgewieseu. Eine Eolge von Studien Zu griecMschen Asketikern er-

offnend, bat BXgJb I 5—8 Peterson 1. Zu Evagrius Fonticus Splitter

griecbischer Paralleliibeiiieferung zum syriscben Text der Babai-IJber-

setzung beigebraclit, A. V. weist H. A. XXXVIII 190 f. nacb, dab

^L.mij.gh'uiL lutmmlinmnpitlTf, (Emgriusfragmente) der armeniscben Hs.

118 des British Museum fob 1/6 zu den von Sargisean (Venedig

1907) 115 f. veroffentlicliten Stucken geboren. Atbiopische Sentences

dS&vagrius bat Grebaut ROC. XX 211—214. 436—439; XXII
206—211 aus der Hs. Delorme Xr. 3 mit IJbersetzung ediert.

Zum IV. Bande der Leipoldfschen Schenute-Ausgabe bat v. Lemm
BAP. 1914, 534—539 (= Kop)t. Miscellen CXXXVI) textkritiscbe

Beitrage beigesteuert. Bine Kathechese des Apa Horsieslos, Zwei

Schriften des Apa Jesaias, eine Segensrede des Apa Jesaias und ein

Stuck Aus einer Fredigt (des Apa Schenute?) sind, was an saidiscben

Brucbstiicken asketiscben Inbalts unter den Xrn. 276, 278 1, 281

Wessely GKT. V 74—86. 89—93. 97—100 erscblossen bat, Dm-
sichtige Bemerkungen m den Regeln des Mar Abraham und Mar
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Dadischo vom B&fge Ida die Hermann ZNtW. XXII 286—294 der

Offentliclikeit iibergeben hat, ruhen auf sorgfaltiger Vergleichnng der

verschiedenen Eezensionen. An des Isaac of Nineveh Mystic treatises

hat Wensinck eine der bedeutendsten Erscheinnngen syrischer aske-

tischer Literatur Translated from Bedjan’s Syriac text with an intro-

duction and register (Amsterdam. 1923. — 4o LYII, 400 S.) nicht-

orientalistischen Kreisen znganglich gemacht, nachdem er JTSt. XX
346—349 in einer Xotiz hber Isaax of Nineveh and the writings of

Maca/rius of Egy]^t auf Zitate ans den letzteren bei ersterem hinge-

wiesen hatte. Um die athiopische Uberlieferung des Xachlasses eines

anderen syrischen Nestorianers handelt es sich, wenn G-rebaut EOC.
XX 77—81 La lettre et la notice finales du Vieillard spirituel d, h.

die SchluBpartie des ’Aragawi Manfasawi herausgab nnd iibersetzte,

wahrend er ein Gleiches ebenda XX 206—209; XXII 443—447 fiir

anonyme Sentences ascetiques nnd XIX 443 fiir ein auderes Fragment

ascetique in abessinischer Sprache tat. IJber Person, Xame nnd Nach-

lab eines griechischen asketischen Schriftstellers des 14. Jhs. Callisto

Angelicudes Meleusceola hat Mercati B. XXXIV 79—86 Klarheit

geschaffen. Das Gebiet liturgiewissenschaftlicher Literatur betreten wir

B. XXXV 146—154 mit Ausfiihrungen von de Jerphanion Sur

un 'passage singulier de V lavogta ^ExxXyaiaartx^ du pseudo-Oermain,

wo in tibereinstimmung mit Bildbeischriften kappadokischer Hohlen-

kirchen die vier Partizipien der Trishagionseinleitung mit den Evan-

gelistensymbolen in Zusammenhang gebracht werden. Von der grofien

nestorianischen Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgia

Ardelensi vulgo adscripta hat uns Connolly nunmehr auch eine vor-

ziigliche Versio (Eom-Paris-Leipzig 1913/15. — 198; 181 S. = OSCO.

Script. Syri. Series 2. XCI. XOII) geschenkt. Un recueil d^homelies du

TX‘ siecle en langue syriaque hat Beguin EOO. XXII 363—372

Eesttraktaten des M6§e b. Kep(h)l in der Eezension der Pariser

Hs. Bibl. Xat. Syr, 206 uns naher zu bringen begonnen, wobei er

zunachst von dem Stiick iiber die Verkiindigung an Zacharias eine

Inhaltsangabe bot. Eine weitere Hummer jener Sammlung, L’homdie

de Moyse bar Ctpha sur les confesseurs du Vendredi, hatte schon vorher

Han ebenda XIX 192—195 mit einer kurzen Einleitung iiber die

Allerheiligenfeiern des christlichen Orients in Original und Ubersetzung

ediert. Auch Sw la, fde de la eroix hatte der letztere a. a. 0.

225—241 die von umfangreichen Textproben begleitete Analyse d!une

homdie de Moyse bur Cepha et du ms. grec 1586 de Baris des 12. Jhs.

geboten, das eine sehr eigenartige Version der Kreuzauffindungslegende

enthalt. Unter dem Obertitel Sacra liturgia publizierte Hobeika die

Mefierklarung des Jakobiten Dionysios bar ^alib(h)i noch immer als

Explication de la liturgie syriaque pax saint Jean Maron (6S7~-707),
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traduit du syfiaque en arahe, precedee d’une etude suf les ouvrages de

Si Jean Maron (Basconta-Liban. 1922. — 219 S.). Un manuscrit

arabe sur le saint chrome dans V'£]glise copte mit dem Villecourt

RHE. XVII 501—514; XYIII 5—19 bekannt macbt, ist das in der

Pariser- Hs. de Slane 100 erhaltene „Bucli des Myrons“, das yor allem

Bexicbte liber seolis Myronweiben ans den JJ. 1303—1346 entlialt. Ein

weiterer Bestandteil dieses Bncbes ist La Lettre de Macaire, §veque

de Memp}iis, sur la liturgie antique du Chrome et du Bapteme d

Alexandrie, von der Villecourt LM. XXXVI 34—46 eine tiber-

setzung als Grundlage einer Klarung der Erage nacb dem altcbristlicben

Tauftermin Alexandreias bietet.— Kirchenordnungen, kirchliclie und profane

EecMsliteratur: Von den Kapp. Iff. der AiSa^-^ bringt OP. XV 13ffi

die dem spaten 4. Jb. enstammende Nr. 1782 Eragmente einer Papyrus-

liberlieferung, wahrend das Heftcben La Didaclih (JDottrina dei dodici

apostoli) (Rom 1924. — 57 S-) == Scrittori cristiani anticM Nr. 10)

von Zappall mit guter Einleitung eine italieniscbe Ubersetzung der

Schrift bietet, Zur Apostolischen Kirchenordnung bescbaftigt sicb

Hennecke ZNtW. XX 241—248 mit den Kapiteln 16 ff. der-

selben,. auf Grund deren er zwiscben einem scbon etwa auf die Mitte

des 2. Jbs. binaufweisenden Grundstock und der kaum vor Anfang

des 4. Jbs. liegenden ScbluBredaktion der Scbrift als Zwiscbengbed

ein um 230 von einem alexandriniscben Biscbof berausgegebenes Pro-

gramm flir Erricbtung neuer Biscbofssitze annehmen mocbte. Eine

dieser Auffassung den Boden entziebende andersartige JDeutung der

entscbeidenden Stebe wird in Notigen ehenda 254ff. von L[ietzmann]
Zur Apostolisclien Kirchenordnung vertreten. Hippolyts Schrift „Aposto-

lische tiherlieferung uber Onade^igahen^' erblickt nun aucb Hennecke
Ha/rnack-Ehrung Beitrdge guf Kirchengeschichte Ad. v. Rarnack gu>

seinem siebgigsten Gebiirtstage dargebracht (Leipzig 1921) 159—182 in

der friilier sogenannten Agyptiscben Kirchenordnung. Speziell Der
Prolog 2ur ^^Apostolischen Uberlieferung“ Hippolyts wird von ihm ENtW.
XXII 143—146 behandelt, wobei er von dem syrischen Text des

„Klementinischen Oktateuchs“ aus eine griecbische Vorlage rekon-

struiert, in der mit dem Texte von AK. VIII 3 sicb Elemente des

echten Hippolytos-Prologs verbunden batten. Eine Synopse der ver-

schiedenen Textzeugen bietet aucb eine entsprecbende kurze Arbeit

von Connolly iiber The Prologue of the Apostolic Tradition of
Hippolytus JTSt. XXII 3u6—361. Letzterer bat in gleicher Weise
ebenda XXV 131—139 On the text of the Baptismal Oreed of Hippo-

lytus gebandelt. Nicbt minder kommen dessen Probleme in den ber

acbtenswerten Untersucbungen Badcocks liber The old Roman Creed

ebenda XXIII 362—389 zur Sprache. La Didascalie Sthiopienne bat

Erangon ROO. XIX 183—187 in franzosisober Ubersetzung bekannt
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zu machen fortgefahren. Bie Nomohanonyhersetsung des Methodius

und Bie Soroche der Idrchenslavischen tlbersetzung der Synagoge des

Johannes Scholastikus behandelt eine einleitend auf die griechisclien

Kirdienrechtsqxiellen und ihre slavisclien Ubersetzungen im allgemeinen

eingeliende vorzuglicbe Studie von Schmid (Leipzig 1922. — V, 120 S.).

An M. xQiTov Tov 'JCiJtotxetTog sive lihrorum Basilicorum summa-

rium wurde ein hervorragendes Denkmal spaterer griechiscli-romischer

Rechtsliteratur durch Ferrini und Mercati (Rom 1914. — XLY,
263 S.) griechisch und lateinisch in mustergiltiger Weise herausgegeben.

JTepi TOV iv Qeaaa'kovixr] uofiocpvXciHog xui x^itov K. IdQfisvoitovXov

,

einen im J. 1333 verstorbenen byzantinischen Juristen, liegt eine Arbeit

von Sakelariades (Athen 1916. — 40 S.) vor. Nallino scbrieb RStO.

X 58—77 mit gediegener Erudition iiber Jla^QrjGia e nozze senm

scrittura nel libro siro-romano. Ebenda IX 512— 580 hat er in grund-

legender Weise Jl diritto musulmano nel Nomocanone cristiano di

Barhebreo verfolgt und in mustergiltiger Untersiichung erstmals die

ganze JBedeutung des ihm vor aUem durch Schriften al-Gazalis be-

kannten fur den grofien Jakobiten nachgewiesen. Von zwei Anhangen

befafit sich der eine mit dem Xaohhall des syrisch-romischen Rechts-

buches bei Bar 'Eprhja, der zweite mit dessen in der Pariser Hs. vor-

liegenden Redaktion. Ancora il libro romano di diritto e Barhebreo

Sind sodann a. a. 0. X 78—86 Gegenstand einer selbstandigen Enter-

suchung des italienischen Gelehrten. G-li Impedimenta matrimonii

secondo il Patriarca Nestoriano Timoteo I sind RAL. 6. XXIX 261

bis 272 Gegenstand einer Arbeit von Eurlani, welche Sachaus Aus-

gabe des kirchlichen Rechtsbuches jenes Katholikos aus der Hs. Or.

2310 des British Museums erganzt. Die Erage; Le quel des Ibn al-

Assal est Vauteur du Nomocanon? wird durch Dib ROO. XX 104

106 zu Gimsten des von de Slane und MaUon in Vorschlag gebrachten

As-Safi beanWortet. Von Canons p^nitentiels bietet Guerrier ebenda

XXI 5—24. 345—355 aus der Hs. Brit. Mus. Or. 793 einen texte^

Hhiopien Mitb et traduit. Von Contributi alia storia letteraria di

AJbissinia Guidis bringt ein ei’ster RAL. 5. XXXI 66—89 II „8er ata

Mangest“ in neuer Ebersetzung begleitet von Ausfiihrungen iiber dessen

Quellen und iiber verwandte Texte, ein secbster aus der Hs. D Abbadie

221 ebenda 210—218 in athiopischem Text und Ebersetzung Bn response

sul diritto di asiZo. — Hagiographie: Von HagiograpMca in griechischer

Sprache erfuhr durch Sigalas Bes Chrysippos von Jerusalem Enkomion

auf den HI. Theodoros Teron (Leipzig 1921. — 102 S.) eine kri^che

Ausgabe mit Einleitung iiber Leben und sonstigen literarischen NachlaC

des Verfassers. Sur la vie et les precedes litt^aires de Syvneon Mita-

phraste hat EO. XXII 5—10 Jugie gehandelt, wobei zur Beleuchtung

der letzteren Son rkit de la vie de la Sainte Yihrge den Stoff bot. Wie
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sodann ebonderselbe a. a. 0. XXIII 5—8 ausfiilirt, dilrfte Uautmr de

la vie de saint Clement de Bulgarie wirklicb, wie die bsliche Uber-

lieferang will, Theopbylaktos yob. Achrida sein, der dabei aber alterem.

Gate gegeBiiber sicb als blofier Plagiator erweise. Sagiogra^hische

Lesefrimhte yob Knrtz BNgJb. IV 277—283 beziebea sick auf die

MartyrioB der 40 Martyrer yob Sebaste, des PioBios, Kodratos und
SabiBos, die griecbische Biograpliie Gregors d, Gr. uad dieWnader des

111, Georgios. Hocbst gediegeae TJatersucliuagea yob Peeters tiber

Traductions et traducteurs dans Vhagiograjpliie orientate d Vepoque Ig-

zantine AB. XL 241—298 beleucbtea die jeder Geaeralisieruag yob

ITrteilea sicb eatziebeade Maaaigfaltigkeit yobWegea aad Picbtuagen

auf uad ia deaea sicb der Austaasch bagiograpbiscbea Literaturgutes des

Osteas YoUzog. Die Base. 5 uad 6 Note agiografiche Praachi de'Ca-
Yalieris (Pom 1916. 1920. — 125; 224 S. = ' Studi e Testi Vol 27. 33)
besebaftigea sicb zwar durcbweg mit lateiniscbea Textea, bei deaea
aber Yielfacb eatweder eia Yorbaadeaer griecbischer, wie bei dea Aktea
des Pomers Klemeas als Ubersetzuag sicb erweist oder eiae grieebisebe

Gruadlage wie bei denjeaigea der Orieatalea Pbilippos voa Herakleia,

Xlaudios, Asterios uad Neoa, Karpos, Papylas uad Agatboaike uad
Tbeodotos yob Aakyra im Hiatergruade stebea mub. Les martyrs
dl^jgy^te sabea sicb durcb Delebaye AB. XL 5—164. 299—364 eiae

ebeaso meisterbafte als breit aagelegte Moaograpbie gewidmet, welcbe
die CbristeaYerfolguagea uad dea Martyrerkult des Xillaades im all-

gemeiaea, die eiascbla,gige grieebisebe, lateiaiscbe uad koptisebe Texte-
iiberlieferuag uad eiaige eiazelae Texte yob besoaderer Bedeutuag be-

baadelt, um im Aabaag kritisebe Ausgabea eiaes grieebisebea Textes des

Papbautios- uad eiaes lateiaiscbea des Psotiusmartyriums, sowie die

Xollatioa eiaer Bodleianiscbea Hs. des lateiaiscbea Dioskurosmartyriums
zu bietea. Eia Mccqtvqiov Toij'N.ylov KdvcovoQ tov hv wurde XS.
XVIII 54 57 durcb dea Arcbimaadritea Hippolytos bekaaat ge-
maebt. Zur Komposition der Historia Lausiaca erbriagt Bousset
ZXtW. XXI 81-—98 dea Xacbweis, dab die Yom Verfasser derselbea fur

Pacbomios beaiitzte Quelle ia dea §§ 1—8 der yob Xau PO. IV 405—
503 aas Licbt gezogeaea grieebisebea Pedaktioa der Pacbomioslegeade
vorliegt uad, uaabbaagig yob der ,jHistoria“, aueb ia der voa Am61i-
aeau berausgegebeaea arabisebea Biograpbie aacbwirkt. Die Modestos-
legende des Mesarites bebaadelt Heiseaberg BGCABL. 218—227 ia
ibrem Zusammeabaag mit aoeb Yorebristlicber Volkstiberlieferuag. Eia
wei%es^ Deakmal grieebiseber bagiograpbiseber Literatur, La vie de
P MfVariste higoumene a Gonstantin&ple (geb. 819, *j* 897), wurde durcb
vaa .de Vorst AB. XLI 288—325 beraiisgegebea. Audi Le texte
original de la Passion des Sept Dormants ware aacb Peeters Dar-
leguagea ebeada 369—385 eber eia grieebiseber, als eia syriseber
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gewesen, obwohl sich eine sclilechtliin sichere Entscbeidimg immerbin
nicbt fallen lasse, wabrend Allgeier BNgJb. Ill 311—331 daran

festbielt, dafi Der Urs^rung der griechisclien Siehenschldferlegende auf

syriscbem Spracbgebiete zn sucben sei, wo ibre relatiy altertiimlicbste

Eassung in der Berliner Hs. Sacbau 321 vorliege. De Martyrologii

Hieronymiani fonte, quod didtur Martyrologium Syriacum, das vor 544

in einem lateiniscben Text existiert babe, bat eine Dissertation von

Eernbout (G-roningen 1922. — YIII, 152, 76 S.) in nicbt nnbedingt

befriedigender Weise gebandelt. Tine version syrictque de la Passion de

5. PiosGurehSi,t AB. XXXIX 333—344 Tisserant beransgegeben und
libersetzt, wozu Quentin wertvolle einleitende Bemerkungen beistenerte.

Yon John of Pphesus Lives of the Eastern Saints verdanken wir

Brooks eine vorziiglicbe Xenausgabe des syriscben Textes mit gebalt-

reicber Einleitung und engliscber Ubersetznng (Paris 1923/24. — XY,
496 S. = PO. XYII, XY S. + S. 1-306; XYIII 512—698). Sein

Resume de monografhies syriaques bat Xau EOC. XIX 113—134.

298—289. 414—440; XX 3—32 weitergebibrt. Es bandelt sicli um
reiob mit Editionen und XJbersetzungen einzelner Stiicke nnd Partien

durcbflocbtene Ausziige aus den Biograpbien des Monopbysiten Bar-

saum§, (angeblicb verfabt von dessen Scbiiler Samuel), seines Lebrers

Abrabam „vom boben Berge“, eines Sem'on von Kecpar A^din, eines

Yorgeblicb scbon 192 geborenen Alexandriners Jaret, des agyptiscben

Eeldusen Ja'qUp und die Martyrien eines Eomanos, eines Mar Talja,

eines Asketen Asja, des Pantaleon und Hermolaos, einer Kandida und

um ein Kapitel iiber die Asketen Sargis und Abrabam aus der Ber-

liner Hs. Sacbau 329, aus der Nau weiterbin ebenda XXI 161—172

in Original und Ubersetzung die Histoires JAbraham de Kashar et de

Bahai de Nisibe bekannt macbte. Eine Erscbeinung von ungewObn-

licber Bedeutung ist The Booh of the Himyarites, a hitherto unknown

Syriac work on the Rimyaritic martyrs aus dem zweiten Yiertel des

6. Jb.s, dessen Eragmente Mob erg im Einband einer syriscben Hs. in

scbwediscbem Privatbesitz entdeckte und iiber das er Arsberdttelsa

1920—1921 der Kungl. Human. Vetensha^ssamf i Lund 30—40 vor-

laufig bericbtet. Aus dem naturgemafi auf eine syriscbe Yorlage zu-

riickgebenden uiguriscben Texte einer Eezension der G-eorgsakten

diirfte ein vereinzeltes cbristlicbes Brucbstiick stammen, das v. Le Coqs

Turhische Manichaica aus Chotscho. Ill (Berlin 1922. — 49 S. ==

Abbdll. PAW. 1922 Nr. 2) 48 f. als Nr. 40 bescblieM. An saldiscbem

Textgute bagiograpbiscben Cbarakters bringt Wessely G-KT. Y 64

—

73. 60—63. 34-39. 48—59 unter den Nrn. 275, 274, 271 und 273

Andreaslegenden, Martyr&rlegmden, Ahten des Apa Panine und einen

Text Tiber Apa Serapion. Hengstenberg bat BGCABL. 228—238

in einem ersten Teil von Pachomiana den letztgenannten Text, in dem
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er ein iiber Horsiese bandelndes Brucbstiick einer pachomianiscben

Klostergescbicbte erkennt, iibersetzt und eingeliend besproclien. Zwr

vita des HI Aphu 2—

6

bat y. Lemm JBAP. 1914, 637 ff. (= Kept

MisGellen CXXXYIII) einen textkritiscben uad exegetisebea Beitrag

geliefert, Zu dnem Fragment der Bodleiana ebenda 916—923 (== Kopt

Miscellen CXLI) Brganzungen aus Hss. ia Eom aad Paris gewoaaea

uad dea so sicb ergebeadea, Yoa ibai libersetztea uad erklartea Text

auf Jobaaaes Cbrysostoaios bezogea. Die bobairisebe Biograpbie eiaes

Moacbes ruad der Mitte des 9. Jb.s wurde aa The life of Abha John

Khame (Paris 1920. — 60 S. = PO. XIY 313—372) durcb DaYis

aus der Hs. Vat. Copt. 60 berausgegebea uad iibersetzt. Voa Bassets

aiit fraazosiseber Ubersetzuag begleiteter Ausgabe Le Synaxaire Arabe-

Jacobite (HMaction copte) ersebieaea zwei weitere Hefte Les mois de

Toubeh et d’Amchir bezw. Les mois de Barmahat, Barmoudah et Bachons

umfassead (Paris 1916 bezw. 1922. — S. 471—1066 = PO. XI 505

—

859; XYI 185— 424. tlber die seebs Moaate Tut-Amsir erstreckt

sicb die erste Halfte einer lateiaiscbea Yersio desselbea Synaxarimn

Alexandrinum you Porget (Eom 1922. — lY, 526, II S. = OSCO.
Script Arabic!. Series 3. XYIII). Eiaea bagiograpbiseben Eiazeltext

YOU durebaus uagescbicbtlicbem Obarakter, JDas Martyrium des hi.

Pappus und seiner Gefdhrten, bat aus dem Arabisebea eiaer Hs. des

jakobitisebea Markusklosters in Jerusalem (xraf BijrCABL. 200—217
iibersetzt uad auf seine Quellea und die Yeraalassuag seiner Eatstebuag

gepriift. Bayaas Ausgabe Le Synaxaire Arm^nien de Ter Israel wurde

urn drei dem Mois de Sahmi, Mois de Tr'e uad Mois de Kalotg gewid-

mete Hefte (Paris 1920—1924. — S. 357—894 = PO. XY 293—438;

XYI 1—184; XYIII 1—208) gefordert. Das Martyrium des hl.Pionius

bat Srapian "WZKM. XXYIII 376—405 in eiaer zwisebea dea JJ.

436 und 439 entstaadenea armeaiscbea Ubersetzuag aacb Yier Hss.,

begleitet voa eiaer Yerdeutsebuag, berausgegebea,

U* ^^uip^uibnuli buiftuliaainufi (Das ALartyriuM des hi. Cyprian

Bischofs von Karthago) wurde HA. XXXYI 1—17 Akiaiaa mit

Einleitung aacb dea Pariser Hss. Bibl. Xat. Arm. 118 uad 178 ediert

uad auf G-rund dieser Ausgabe warden durcb Ooaybeare ZNfW.
XXI 269—277 The Armenian Acts of Cyprian iibersetzt, derea grie-

ebisebe Yorlage seboa durcb Gregorios voa Xaziuaz uad Prudeatius
beaiitzt wurde. Hagegea batte AB. XXXIX 314—332 eine Uater-
suebuag Delebayes iiber die Koafusioa voa Cyprien d’Antioche uad
Cyprien de Carthage in dem Paaegyrikus des Xaziaazeaers dea arme-
aiscbea Text der fiir das Problem eine eatsebeideade Bedeutuag ge-

wiaat, nocb aiebt zu beriicksiebtigen vermoebt. Ausfiibruagen you
Yardaniaa iiber quuimiu^^n^ ^nupltiuj hi. '(iJnbji (Acta
sanctorum confessorwn Ouriae et Shamonae in armenischer tlberset^ung)
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werden HA. XXXVI 471—484 als nu ^tulignn. pi^it-lraL. nL.unL.3Liu-

uhitaLp-ftil (Mn Beitrag mr armenischen Lexilcologie) eingefiilirt. Solclie

nt. gmUgutn. ^utn-trgnL. nLunL.3LwuljgnLp-fit^ (ZuT
armenischen tfbersetzung der persischen Martyr&r) ebenda 269—300 sind

gleicbfalls pbilologisclier Natur and beruben auf dem syriscben Texte

in Bedjans Acta Martyrum et Sanctorum. Eine pbilologisclie Be-

merkung Vardanians Zim q_ t‘-gy lei Agathangelos HA.
XXXVI 155—158 bezielit sich auf eina Stelle S. 26 der Venediger

Ausgabe you 1835 (== griecb. Ag. Lagardes S. 8). Eine Arbeit von

Peeters uber La version ibero-armenienne de Vautobiographie de Denys

VAr^opagite AB. XXXIX 272—313 bietet nach einer gelelirten Ein-

leitung die Edition und Ubersetznng des georgiscben Textes. Nur in

Ubersetzung bat je mit einer Einleitung Peeters AB. XXXVI/
XXXVII (317 S.) YOU Sistoires monastigues g^orgimmes die BiograpMen

des Johannes und Eutbymios, des (Jeorgios Hagiorites, Serapion und

Zarzma sowie des Gregorios von Kbandztba bekannt gemaclit. Von Gui dis

Ausgabe Le Synaxaire MMopien: Les mois de San% HamU, NehasP,

et Pdgumhn bringt die Scblufilieferung (Paris 1914. — 8. 441—691 ==

PO. IX 237—487) Les mois de NahasP et de Pdgumin mit franzosiscber

tibersetzung von Gr6baut. Guidi bat als Contribiito alV agiografia

etiopica BAL. 5. XXV 659—701 an La vita di Aron di Sarug den

auf einen arabiscben zurtickgebenden atbiopiscben Paralleltext der

von Nan berausgegebenen syriscben Biograpbie berausgegeben und

ilbersetzt, wabrend er in seinen Contributi alia storia letteraria di

Abissinia ebenda XXXI 90—93 an S. Antonio Neomartire Be-

merkungen zu dem von Peeters veroffentlicbten abessiniscben Text

liber ihn und speziell iiber die Arabismen desselben ankniipft. Von

Les miracles du saint enfa/nt Cyriaqm bat Gi’^baut BOO. XX 106

—

109. 129—132; XXI 409—411 die Ausgabe und tibersetzung des

Ge’eztextes fortgesetzt. Uber La mort des martyrs d’Akmim b$,t er

ebenda XXT 92 f. einen kurzen texte Pthiopien aus den jj'Wundern Jesu“,

unter dem Titel Les martyrs d’Akmim d’aprPs le synaxaire PtJiiopien

182;—189 die entsprechende Synaxarnotiz zum 29. TabSaS ediert und

im Babmen von Trois appendices aux relations entre Abgar et JSsus

255—260 eine Ubersetzung der beidenStiicke nacbgetragen. Le „propre“

du Synaxaire Pthiopien stellt er Aethiops I 28 f. dem gegen Ende des

15. Jb.s durcb einen Abba Sem'on aus dem Arabiscben tlbersetzten

koptiscben Grundstock desselben gegentiber. — Geschichtsclireibuiig: Uber

JPeonio traduttore di Euiropio, seine Ubersetzungsmetbode, den ibm vor-

gelegenen Eutropiustext und das Mali der ibm zugebotestebenden Eatein-

kenntnis bat Baffetti BXgJb. Ill 16—36 gebandelt. Zu Johannes von

Antiocheia bat ebenda III 91 Bees, zu Nikepli. Qregoras, Hist. Byz. Ill

p. 512, 18—17 Kurtz BZ. XXIV 305 eine Textverbesserung in Vor-

OaiBNS Christianus. Neue Serie XIL 19
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sclilag gebracbt. Zum Lel)en des Laonikos Ohalkondyles liegen BZ.

XXIY 29—39 Ausfttbrtirigeii von Dark 6 vor. The Greek original of

the Slavonic Palaea Interp'etata wird, vrie Marshall BNg.Th. IV 257—

264 zeigt, in einer prosaischen griecliischen Weltchronik vom J. 1671

der Hs. Br. Mus. Hark 6742 greifbar. An unpublished translation by

Jeremias Cacavelas of an Italian work describing the siege of Sienna in

1683 wurde von ihm ehenda III 135 f. als in der Hs, Br. Mus. Add.

38890 erhalten, signalisiert und deren Widmung aii den Voivoden Serban

Kantakuzenos veroffentlicht. Eine erste Nachricht iiber An unpublished

contemporary Greek Manuscript describing HypsilantHs Campaign in

JRoumania in 1821, die Hs. Br. Mus. Add. 35072 hat er III 404 ge-

gehen. Zusammenfassend wurde Die Kenntnis der bysantinischen Ge-

schichtschreiber von der dltesten Geschichte der Ungarn vor der Land-

nahme durch Schonebaum (Berlin-Leipzig 1922. — 60 S.) nachgepriift.

Die syrische Historia ecclesiastica Zachariae vulgo adscripta erfuhr

durch Brooks eine ausgezeichnete Xeuausgabe (Paris 1919/21. — IX,

238; IV, 224 S. = CSCO. Script. Syr. Series 3. V. VI), der anhangs-

weise das in der Hs. Vat, Syr, 144 erhaltene Fragmentum Sistoriae

ecclesiasticae Dionysii Telmahrensis beigegeben ist. La seconds partie

de Vhistoire de BarhadbeSabba 'Arbaia, die Xau (Paris 1913. — 143 S.

== PO. IX' 489—631) nach der einzigen Hs. Br. Mus. Or. 6714 heraus-

gab und iibersetzte, sind die Kapp. 19—32 einer syrisch-nestorianischen

Kirchengeschichte wohl aus der ersten HS^lfte des 7. Jh.s. Chabots
groGe Ausgabe der Chronique de Michel le Syrien ist mit dem Intro-

duction et Table enthaltenden Kopfstiick von Tome I (Paris 1924.

—

I—LX, 1*—79* 327—329 S.) voUstandig geworden. Ein wertvolles

Seitensttick gewinnt sie durch seine Edition des von Bahmani erst

teilweise bekannt gemachten Chronicon ad annum Christi 1234pertinens,

der die von dem Syrer Barsaum besorgte eines kiirzeren Chronicon

anonymum ad A. D. 819 p&rtinens vorausgeschickt ist (Paris 1917 bezw.

1920. — I, 341; V, 350 S. = OSCO. Script. Syri Series 3 XIV. XV)
Tine liste de chronographes hat Xau ROC. XX 101 — 104 aus der Hs.

Paris. Syr. 9 des 13, Jh.s veroffentlicht. Ebenderselbe hot in Verbindung

mit Tfinkdji ebenda 142—201. 225—277 einen dankenswerten Becueil

de textes et de documents sur lesYegidis, unter denen die im syrischen

Original und in Ubersetzung mitgeteilte „G-eschichte“ eines Nestorianers

Ramiro' aus dem J. 1452 das von der Sekte usurpierte, urspriinglicli

nestorianische Kloster des Johannan und I§6' sapran, ihren IJrsprung

und ihre Ijehren zum Gegenstand hat. Einen noch jiingeren Bericht

Sur les Y^gidis de Sindgar und iiber einen im J. 1660 erfolgten Massen-

abfall von Xestorianern zu ihnen hat 320 ff. Pognon nur in Uber-

setzung bekannt gemacht. An koptischem historischem Text wm-den

durch V. Lemm BAP. 1913, 632—638 Bruchstucke der Memoiren des
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Dioskoros iiber das Konzil von Ohalkedon aus einer Hs. der Eremitage
in Petersburg publiziert (— Kopt. Miscellen GXXJII) nnd ebenda
1914, 485—492 Ein neuBS Stuck dec „MemoiTen des Dioskoros^ be-

bandelt (= Koptische Miscellen CXXXIII). Yon einer Vie d'Isaae

patriarche d’Alexandrie de 686 d 689 ecrite par Mena eveque
de JPiholi erbalten wir den Teocte copte edite et traduit en frangais
ans der Hand Porcbers (Paris 1916. — 92 S. == PO. XI 299—390).
Eine Reilie von Publikationen auf dem Gebiete der armeniscben Ge-
scbicbtscbreibung erOffnen HA. XXXVIII 97—102 (]) uiLumnu

utqgljL^tbfiVh (Quellenuntersuchungen mr Cfeschidhte des Faustus von

Bysam) von Akinian. Derselbe Gelebrte bat ebenda XXXVII
1—89. 97—104. 220—227. 328—341. 396—420 iiber

bru uiuii/ni-P^jfiti Ji (8MoS, Biscliof der

Bagratiden, und sein Geschichtswerk) nnd XXXVI 513—635. 609

—

622 iiber 'tituugiL.6 ^unf-pminni^fi In. j^t-p (Scliapuh Bagratuui
und sein Geschichtswerk) gebandelt, Arbeiten, von denen der letzteren

eine kiirzere Xotiz iiber HiuuinL^ ^ut^ptumnL^unj ^aiwtTwqpni-P-ltLlbp^ (Das
Geschichtswerk des Sapuh Bagratuni [f urn 860]) XXXV 446 voran-

gegangen war. Mowsessian bat zumVerfasser eine entsprecbende Unter-

SUCbung iiber bi. llhiLp^^/nuli ^tu^pmuint^ji upumilhL^jidljp^

(Lori und die Geschichte der Kiurikder aus dem Geschlechte der arme-

nischcn Bagratiden XXXVI 23—30. 95—111. 244—255. 369—381)
Sistoire universelle par Ltienne Asolik de Taron (II partie) traduite de

Varm&nien et annotie bietet eine Thhse coniplementaire pour le doctorat es

lettres von Macler ‘(Paris 1917.— XXXIV, 209 S.). \uipipulb

(Wardan der Mistoriker, f 1271) ist Gegenstand von Ansfiilnrungen

Oskians HA. XXXV 364—374. 458—472. 564— 573. Notre Dame
de Bitlis, eines der wicbtigsten Kloster dieser Stadt, und seine Ge-

schicbte betrifft der von Macler JA. 11. VI 367—444 nacb der Pariser

armeniscben Hs. Bibl. Nat. 195 gebotene Texte armenien traduit et annoU.

Die Ausgabe der arabiscben History of the Patriarchs of the Coptic

church ofAlexandria YOTi'EiYetis ist nunmebr mit einem den Patriarcben

Mennas I. to Joseph (849) gewidmeten vierten Heft (Paris 1913. —
S. 471— 666. = PO. X 297— 651), die Avec le concours de Griveuu

von Sober durcbgefiibrte der gleicbfalls arabiscben Histoire Nestorienne

(Chronique de 8Sert) mit dem zweiten Hefte^der Deuxitme Partie (Paris

1919. — S. 113—319. — PO. XIII 433—639) zum Absoblufi gelangt.

Von dem Bericbte des Sabasmoncbes Strateg(i)os iiber La prise de

Jerusalem par les Perses bat Peeters MNB. IX Ease. 1 (42 S.) eine

Icritiscbe Ausgabe des arabiscben Textes mit guter Einleitung geboten.

Das wertvoUe Werk eines arabiscb sebreibenden Melcbiten des Hoeb-
mittelalters wurde durcb Kratsebkovsky und Vasiliev an der

Histoire de Tahya-ihn-8a'id d’Antioche, continuateur de 8a%d-ibn-Bitriq
19 *
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(1924. — 135 S. == PO. XVIII 699—833) herausgegeben und ins

Pranzdsische xibersetzt. So gut als siclxer ein koptisclier Christ war

Mufaszal ihn ahil-Famtl, desseii JSistoire des Sultans Mamlouhs, eine

arahische G-eschichte Agyptens in den JJ. 1266—1349, Blochet (Paris

1915-1920. — 508 S. = PO. XII 343-550; XIV 373—672 mit

Ubersetzung edierte. y'
(Tin fragment de Vhistoire du Patriarche

Bouaihi sur les B^ves du CoMge Maronite de Borne) wurde you Oheikho
M. XXI 209—216, 270—279 nach einer Hs. in Damaskus heraus-

gegeben. The queen of Shaba and her only son Menelyk betitelt sich

A complete translation of the Kebra Nagast with introduction you Budge
(London-LiYerpool-Boston 1922. — XC, 241 S.), in deren Einleitung

das athiopische Werk als frei erweiternde Bearbeitung einer arabi-

schen Vorlage gewertet wird, die ihrerseits auf einen koptischen Text

schon des 6. Jh.s zuriickginge. Blundell hat The Boyal Chronicle

of Abyssinia 1769—1840 with Translation and Notes (Cambridge 1922.

— XII, (3), 643 S.) herausgegeben. Gruidi hat in seinen Contributi

alia storia letteraria di Abissinia UAL. 5. XXXI 185—200 unter sorg-

faltiger Euchung der Abweichungen Yon seiner A.usgabe des Textes

iiber La storia di lydsu II e lyo'as nel codice di Francoforte (BiTppeU)

n. IS berichtet nnd 200—209 fiir La storia di ^dyla Mikd'el an eine

kurze Inhaltsangabe des Yon ihm bereits publizierten ersten Teiles ein

Verzeichnis der Varianten der namlichen Hs. .angeschlossen. Conti
Bossini bot ebenda XXV 779—922 La cronaca reale Abissina dalV

anno 1800 alV anno 1840 in IJrtext und tlbersetzung, iibersetzte 425
bis 630 unter dem Titel Vicende delV Etiopia e della missione catholiche

ai tempi di Bas AM, Deggiac TJbie e re Teodoro eine besonders die

G-eschichte der katholischen Missionen berticksichtigende athiopische

Darstellung der Schicksale Abessiniens im 19. Jh. und machte XXVI
699—718 eine legendaiusche Geschichte Abessiniens bis ins 17. bezw.
18. Jh., II libro delle legende e tradizioni Abissine delV aggiaghie
Filpos, in der Ubersetzung d’Abbadies bekannt. Endlich hat er XXVII
279—296 aus der Hs. BibL Nat. Ethioj). 160 Eautobiografia de

Fdulos monaco Abissino del secolo XVI mit Ubersetzung herausgegeben
und XXXI 279—314, unter Einflechtung der Publikation einer Beihe
athiopischer und amharischer Textstiicke La caduta della dinastia

Zagu'e e la versions amarica del Be'ela Negast behandelt. In seinen
Appunti di storia e letteratura Falascid B8tO. VIII 667—677 hat er
aus den Akten des hi. Yafqeranna Egzi^ nach der Hs. d’Abbadie 66
des 15./16. Jh.s ein auf die Geschichte des athiopischen Judentums in
den JJ. 1382—1390 beziigliches Stiick herausgegeben und ttbersetzt

und ebenda VIII 401—425 Testi in lingua harari aus der Hs. Bibl.
Nat. 6th. 76 zuganglich gemacht, durch welche die Geschichte des
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Emirats vonHarar bespnders im letzten Jabrliuiidert beleuclitet wird. ~
PMlosopHe und profane Pacliwissenscliaften: Xln philosophe fieoplatonicien

du siecle, Michel Psellos sa vie, son oeuvre, ses lettres pliilosophiques,

son influence erfaliren durcb Zervos (Paris 1920. — XIX, 269 S.)

eine gute, w6nn auch niclit allseitig orscbopfende GGsamtbGliaiidliiiig.

Le t/raite „du Mepris de la mort“ de Demetrios Cydones, traduit en

frangaispar Menard, en 1686 bat Salaville EO. XXII 26—50 ediert.

Aufierordentlicbe Verdienste um die Erweiterung unserer Kenntnis der

pbilosopbiscben Literatur der Syrer hat sicb Eurlani erworben. Unter
dem Titel Unitd e dualitd di natura secondo Giovanni il Filopono bot

er B. XXXIX 45—65 Ausgabe nnd Ubersetzung des letzten der im
cod. Yat. Syr. 144 an den Atatx7]T% angescblossenen Traktate des Ge-
nannten, in dem sicb der Autor um eine pbilosopbiscbe Begriindung

seiner cbristologiscben Lebranscbauungen bemiibt. In der Berliner

Hs. Syr. 88 erbalten ist Uno scolio ' dFuselio d^Alessandria alle cate-

goric d’Aristotele in versions siriaca, das BTStEE. Ill 1—14 von ihm
iibersetzt und unter Verzicbt auf sicbere Identifikation des Yerfassers

sorgfaltig besprocben wird, wobei ein zum Scblub gebotenes syriscb-

griecbiscbes Yerzeicbnis der vorkommenden Termini besonderen Dank
verdient. Durcb Br. Mus. Add. 18821 iiberliefert sind die Frammenti
di una version e siriaca del commento di Pseudo- OUmpiodoro alleCategorie

d’Aristotele, die von ihm RStO. YII 131—163 ediert, Iibersetzt und
durcb eine ungemein gediegene TJntersucbung in den Gesamtrabmen
syriscben und arabiscben Nacbballs griecbiscber KaTYj^opiai-Kommen-

tare und ibrer Einleitungen eingegliedert worden. Aus Br. Mus. Add.

14658 wird von ibm BTStEB. II 1—22 II trattato die Sergio di

Resh'aynd sulV universo wenigstens tibersetzt. Aucb seine Ausflibimngen

Sul trattato di Sergio di R^sKaynd circa le categorie ebenda III 136

bis 172 durcbflecbten eine Inbaltsangabe des in der gleicben Hs. des

British Museum erbalten, aus dem der kiirzere der Berliner Hs. Syr. 88

(Peterm. 9) einen Auszug darstellt, reicblich mit Partieen wortlicber

IJbersetzung. Di alcuni passi della metafisica di Aristotele presso Gia-

como d’Edessa bandelte er EAL. 5. XXYI 268—273, wobei aus dem
Encbeiridion desselben secbs Definitionen von cpooi? bekannt werden.

Una introdu^ione alia logica aristotelica di Atanasio di Balad wurde

aus der Hs. Br. Mus. Add. 14660 ebenda XXY 717—778 von ibrn

berausgegeben, vyabrend ein Aufsatz Sulla introduzione di Atanasio

di Balad alia logica e sillogistica aristotelica AIY. LXXXI 2. 635

bis 644 im aUgemeinen iiber deren Inbalt und speziell ilber die in ihr

erbaltenen Uias-Zitate bandelt. Ein solcber iiber FndmW, AhMhemmeh
e U lihro delle dejinizioni di Michele Interprets ist BAB. XXXI 143

bis 148 dem Nacbweis gewidmet, dab eine Sobrift nicbt des Ersten,

spndern des Zweiten die Quelle des anf uns gekommenen genannten
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Definitioaenbucbs gewesen sei. Un recueil d’&nigmes philosophiques en

langue syriaque, den der unermudlicbe Italiener ROO. XXI 113—136

aus der Hs. Erit. Mus. Add. 12154 publizierte, betrifffc den Stoff der

EloaYfOY^ des Porphyries, die Pbysik und einzelne tbeologiscb-meta-

pbysische Begriffe. A cosmological tract of JPseudo-JDionysiiis in the

Syriac language, den er JRAS. 1917. 245—272 edierte, war allerdings

scbon friiber durcb Kugener berausgegeben worden. Des weiteren

handelt Zanolli EOO. XX 39l£ Sur une ancienne tradmtion syriaque

du UeqI cpHasag dv&gdTtov de Nemesius, Yon der sicb in armeniscber

Uberlieferung Kunde erbalten hat. Den G-egenstand einer Studie zur

philosophischen Literatur der Armenier selbst von Malikian bildet

HA. XXXVI 111—131. 226-244. 666—563. 631-647; XXXVII
116—131 llf" %trqhglili (Ara der Schone). Die armenische Uberlieferung

griechischer Philosophenspriiche befcrifft eine ISfote sur le manuscrit

Borgia armenien 9 von Tisserant EOC. XIX 188—191, Die Sitten-

spruche der Philosophen, „Kitdh addh al-faldsifa‘^ von Ilonein ibn JsJidq

in der tiberlieferimg des Muhammed ibn AU al-Ansdrt, das Verhaltnis

dieser in 3 Hss. vorliegenden mohammedanischen Beai’beitung zu der

hebraischen und altspanischen Ubersetzung des Originalwerkes des

nestorianischen Christen und die Parallelen in der arabischen Literatur

behandelt eine Miinchener Dissertation von Merkle (Leipzig 1921.

—

61 8.). Le antiche versioni araba, latina ed ebraica del De partibus

animalium di Aristotele hat EStO. IX 237—257 wiederum Purlani
an rund der ersten Halfte von II auf ihren Oharakter gepriift, und
es hat sich dabei die nach dem Pihrist von dem Christen Jahja ibn

al-Bitriq herrilhrende arabische als sehr frei erwiesen. Xicht zuletzt

auf die chemische und alchemistische Literatur auch des christlichen

Ostens entfallen die einzeln seit 1913 erschienenen Beitrdge zur Ge-

schichte der Naturwissenschaften und d&r Technih, die v. L ippman n
in einer Buchausgabe (Berlin 1923. — 314 8.) vereinigte. Die Berliner

Achmetliandschrift gr. 171 (= Phill. 1575) machte Dresel BZ. XXIV
307—312 fur die Geschichte der Textiiberlieferung des aus dem
Arabischen iibersetzten byzantinischen Traumbuches fruchtbar. Di
una raccolta di irattati astrologici in lingua siriaca, die in der Hs, Br.

Mus. Or. 2084 vorliegt, hat Purlani EStO. VII 886—889 in vorlaufig

orientierenderWeise gehandelt. klrn.uiq.^p^ (Armenische

Medizinhss.) sind neben hi. dSpq,

^luj gA^2jif^lTp (Gregor von Nyssa) HA. XXXV 385—395 und
ebendaXXXVIII 111— 117. 318— 322 ausschliehlich Gegenstand kurzer

Veroffentlichungen von Torgomian. pie georgische Ubersetzung des

Physiologos, die unter den iibrigen Uberlieferungszeugen des merk-
wiirdigen Buches besonders den griechischen Hss. U1 und dem Ley-
dener Syrer nahesteht, wurde durch eine Verdeutschung nach Marrs
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Ausgabe von Kluge 'WZKM. XXYIII 119—148 allgemein zuganglicli

gemacbt. Ein atbiopiscbes Yerzeicbnis der Tanations de la dur§e des

jours et des nuits pour chaque mois de fannee liat Grebaut KOC.
XXI 429—432 aus der Hs. Bibl. Xat. Etbiop. 64 berausgegeben und

iibersetzt. Unter dem Obertitel Erz&rown ou topographie de la JECaute

Amenie wurde durcb Macler JA. 11. XIII 153—237 ein geographiscber

Texte armenien de Salioub Karnetsi (XIP siede) in IJbersetzung bekannt

gemacbt. Ein dthiopiscii-amharisches Olossar baben Brauner-Plagi-

kowski in den Mitt d. Seminars f. Oriental. Sprachen in Berlin XYII
3. Abt. 1—96 veroffentlicbt. — Elietorik und rhetorische Prosa: Studien

gum Evaffsig-Kommentar des Baris, gr. S032 fol. 122—127 bat

Scbissel v. Flascbenberg BXgJb. Ill 37—48. 332 angestellt. Kri-

tisches und Exegetisches m Arethas von Kaisareia bat Kurtz BZ.

XXIY 18—27 beigesteuert. S. G. Mercati zeigt ebenda 297 dafi

L’editio princeps della monodia di Psello sig r^v rtjg dyiag Eoepiug

GvpnTmaiv h condotta sul cod. Barberino greco 240. Eine Publikation

von Quellen gur OescliicMe des lateinischen Kaisertwns und der Kirchen-

union erofinet Seisenberg durcb diejenige des EpitapMos de Nikolaos

Mesarites auf seinen Bruder Johannes (Miincben 1923. — 75 S. ==

SbBAW. 1922. Xr. 5). JZum Fiirstenspiegel des Nikephoros Blemmydes

bringt Kurtz BNgJb. Ill 337—340 Textverbesserungen in Yorscblag.

S. G. Mercati mabnt BZ. XXIY 300—305 8u Giovanni Gatrari

zur Yorsicbt in der Identifikation des Yerfassers dreier satiriscber

Dialoge mit einem fiir die JJ. 1309—1322 bezeugten Kopisten. Durcb

Oammelli wurde von JDemetrii Cgdonii orationes tres adliuc ineditae

BXgJb. Ill 67—76 eine erste Bede auf Johannes Kantakuzenos, lY

77—83 Demetrii Cydonii ad loannem Cantacugenum imperatorem oratio

altera und 282—296 Bemetrii Cgdonii ad loannem Balaeologum impe-

ratorem oratio berausgegeben, Zu der Ansprache Tamerlans, (= BZ.

XTX 15—20) macbt Kurtz ebenda III 77 ff. Yorscblage zur Yer-

besserung des Wortlautes und namentlicb der Interpunktion unter

Nacbweis ibrer Abbangigkeit von Demosthenes. Gli spostamenti nel

testo dell epitajio di Elena Paleologina dipendono dalV editors, me

S. G. Mercati BZ. XXIY 40 ff. dartut. Neue meteorologische Frag-

mente des Theophrast, ardbisch und deuisch bat BergstrEsser (Heidel-

berg 1918. — 30 S.) nacb einer Konstantinopler Hs. vom J. 1446/7

vorgelegt, wobei der nacb seiner eigenen Angabe unmittelbar einer

syriscben Yorlage folgende arabiscbe Ubersetzer Al-Hasan ibn Bablul

bocbst wabrscbeinlicb mit dem syriscben Lexikographen Bar Bablul

identiscb ist. - Briefliteratur: A collection of letters of Sev&rus of Antioch

wurde From numerous syriac manuscripts edited and translated durcb

Brooks (Paris o. J. bezw. 1919. — X, 480 S. == PO. XII 163—342;

^ly i_310). Yon fimothei patriwchae I epistulae Hegt je der erste
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Teil des syrisclien Textus und der lateiniscben Yersio (Paris 1914f. —
VI, 282; II 196 S. = C8G0, Script Syri Ser. 2. LXVII) aus der

Hand Brauns vor. Begegnen die Briefe des Antiocbeners wesentlicb

tlieologisohem, so diejenigen des nestorianiscbien Katliolikos -vielfacli

aucli einem allgemeineren kulturgescliiGhtliclien Interessen. AufscbluB

iiber die in einer Patm,os-Hs. erbaltenen Briefe des dem 10. Jli. an-

geborenden Metropoliten Alexandres von Nilmia hat Maas BHgJb. Ill

333—336 gegebeh, wozu erganzend seine Bemerkung uber dgofioxTjgvi

ebenda IV 13 und Mercatis Note ad Alexandres von NiJeaia IV
327 zu yergleichen sind. Yu den Briefen des Athmasios Ghatzikes macht

Kurtz BZ. XXIV 345 Verbesserungsvorschlage. — Prosaisohe Unter-

haltungsKteratur: Von JPr^ceptes syriogiMS et histoire dAhiqar d’aprhs le

ms. de Berlin Sachau 162 hat Xau EOO. XIX 209—214 zunachst

die ersten, ebenda XXI 148—160 alsdann auoh die Histoire et sagesse

d’Alyikar d’aprls le manuscrit de Berlin „8achau 162“ herausgegeben

und iibersetzt, wobei es sich bei dem letzteren Text um ein blofies

Exzerpt des Ahiqar-Komanes handelt. An weiteren Documents relatifs

d Ahikar bet er a. a. 0. 274—307. 356— 379 die Bdition et traduction

dhm manuscrit de Grajfin (Q) avec les prindpales variantes d’un

manuscrit de M. H. Pognon (P) und 380—400 die Bdition de la partie

r^cente d’un manuscrit de M. R. Pognon. Studien in Kalila wa-Dimna
Ton Schleifer schliefien sich WZKM. XXIX 399—419 nach einer

Einleitung iiber die G-eschichte ihrer "Wiedergewinnung fiir die abend-

landische "Wissenschaft an die Schultheli’sche Ausgabe der altsyrischen

Ubersetzung an. La vie dhrdtienne de Boudha, die bekanntlich in

dem Eoman you Barlaam und Joasaph Yorliegt, fiihrt Alfaric JA.
11. X 269—288 auf eine gnostische Bearbeitung der Biographie des

indisohen Keligionsstiffcers zuruck, die in Manichaica aus Turfan nach-

wirke und bereits Mani selbst seine Kenntnisse iiber Buddha yermittelt

hatte. La version armenienne de I’histoire des Sept Sages de Borne

Mlse en frangais bot Macler mit einer Introduction par OhauYin
(Paris 0 . J. — XXXII, 220 S.). Es handelt sich auch hier um einen

letzten Endes indischen Stoff, dessen byzantinische Eassung im Gegen-

satz zu einer lateinischen und altfranzosischen Version sich nicht er-

halten hat. Eine syrische Eatselsammlung des 8. Jh.s sind Gli indovi-

nelli di Giovanni J^aq, die Eurlani KAL. 5. XXXII 37—50 nach
der Hs. Br. Mus. Or. 2084 herausgab und iibersetzte. h 1

(Une version arabe des „Becits plaisants“ de Bar-
hebraeus mit mehrfachen Abweichungen vom syrischen Text wurde
M. XX 709—717. 767—779 durch Oheikho erstmals naher bekannt
gemacht. — Poesie: OP. XV 21—25 sind als Hr. 1786 die Bruchstiicke

eines griechisch-christlichen Hymnus mit musikalischen Xoten auf einem
Papyrus des spaten 3, Jh.s herausgegeben, deren Text durch L[ietz-
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mann] ZNtW. XXI 236 ff. wieder abgedruckt und besproohen wurde.

^funnqiJLp^l^Llb !• iHuaJA^ eine Bemerlmng (Zum Hymnus
„cpd)s tXotp(5v“; bat Yardanian HA. XXXV 447f. gemacbt. Emereau
bat EO. XX 147—156 Les catalogues d’Jiymnogra^lies T)yzantins za-

sammengestellt, die ibm nacbweisbar waren, ebenda XXI 258—279;
XXII 11—25. 419—439; XXIII 196—200 seinerseits ein alpbabeti-

scbes Register aller Symnographi lyzantini begonnen, das flir jeden

einzelnen die in den liturgiscben Biicbern ibm beigelegten Texte bncbt,

und in einem XX 431—446 erscbienenen Aufsatz iiber Saint Arshte

de Corfou, einen dortigen Erzbiscbof des 10. Jb.s, naberbin iiber den

Yerfasser der G-esange der in einer Hs. zu Grottaferrata erbaltenen

Akolutbie dieses Heiligen gebandelt und die Erage erortert, ob er selbst

bei irgend welcben liturgiscben Hicbtungen unter dem Xamen eines

Arsenios als Urbeber in Betracbt kommen konne. Ein Opus postumum
de hymnograpJiia Mariana in ecclesia Oraeca von KrypjakevyS, Mitt,

d. Serbenlco-Ges. der Wissenschaften in Lemberg 1921, 1—62 handelt

zun^cbst sebr eingebend iiber die griecbiscben Kmcbendicbtung im

aUgemeinen, sodann iiber den gesamten Marienkult der griecbiscben

Kircbe und gebt erst im letzten Abscbnitt auf dessen poetiscben Aus-

druck ein. Die vielbebandelte Erage nacb Alter und Autor der

grofiartigsten liturgiscben Mariendicbtung in griecbiscber Spracbe bat

Eustratiades in einer IJntersucbung iiber ‘PapavoQ o' MeXcoSbg xui

o' 'Axd&iarog (Saloniki 1917. — 64 S.) wieder aufgenommen, der bocbst

eindrucksYoU den Xacbweis der Yerfasserscbaft des ersteren unter-

nimmt. Das Weihnachtslied des Romanos wurde BZ. XXIY 1—13

durcb Maas mat metriscben und Bemerkungen iiber die interpoUerte

Strophe in kritiscber Ausgabe vorgelegt. Einen in griecbiscber

und syriscber Rezension vorliegenden Text betreffen die Ausfiibrungen

Grumels iiber L’auteur et la date de composiUon du tropaire '0 Movo-

yevyq EO. XXII 398—418, die gegeniiber der von Puyade yertretenen

Zuriickfiibrung auf Severus von Antiocbeia sicb der von Tbeopbaoies

bebaupteten Abfassung durcb Justinian im J. 636/6 giinstiger zeigen.

Zu Ephraems(?) Bede uber „Alles ist Eitelkdt und Geistesplage“ bat

Dyroff BGOABL. 119—140 bocbst anregende TJntersucbungen an-

gestellt, die einen iiberrascbenden Zusammenbang der syriscben Dicb-

tung mit griecbiscber Popularpbilosopbie aufdecken. Eine Pubbkation

von Yardanian iiber ^uiq^piugfi In. ftt-p ipuiuui^iu% gi,mjynpipibrpp_

(Zenoh von Qazirta u/nd seine Schriften in der armenischen Literatwr

des 5. Jh.s) HA. XXXY 645—556; XXXYI 73—80 bringt von den

im syriscben Original verscboUenen Hicbtungen des A<premscbiilers in

einer ,aus der klassiscben Zeit armeniscber Hbersetzungstatigkeit stam-

menden tjbertragung zwei Memre auf den Yerrat des Judas und je

einen iiber „MeUto8 Erzbiscbof von Antiocbeia" nnd 2nm Gedacbtni^
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der Martyrer. The „ Song of LighV^, mit dem Burkitt JTSt. XXII
377£ sick beschaftigt, ist der bei alien syrisolien Konfessionen ver-

breitete Morgenbymnns s.jujyj lioioj, dessen Zurilckfiihrung auf A<prem

sich nicbt fiber das 16. Jh. hinauf verfolgen lafit und dessen Akrosticbis

in der maronitiscken Uberlieferung yerwisclit ist. AU^ und Blutemt
der dthiopischen Marien}W§sie erortert G-robmanu ’WZKM. XXIX
321 £, wobei or als die letztere das 16. Jh. bezeichnet, wahrend die

altesten Proben in den kurzen Liedchen des vermutungsweise ins

13. Jh. angesetzten Degna Yorlagen. Yon einzelnen Liederbiichern

der abessinischen Kirclie hat Lean der das ’Argdnona Weddase nacli

Hss. in Uppsala, Berlin, Tubingen und Frankfurt herausgegeben (Gote-

borg 1922. — III, 178 S.). Helena, die Witwe des Konigs Zaha Ya'qob

wurde durch Conti Rossini Aethiopica 18, RStO. IX 460 als Yer-

fasserin zweier athioiDischer Hymnenkranze erwiesen. Yon nicht litur-

gischen Dichtungen religiosen Inhalts wurden durch Eurlani Tre

discorsi metrici dllsaaco d’Antiochia sulla fede RStO. lY 257—287

nach der Ausgabe Bedjans ans dem Syrischen iibersetzt. Seinen be-

scheidenen Essai de vulgarisation des Bomdlies metriques de Jacques

de Sarong hat Babakhan ROC. XIX 143—164 zu Ende gefLihil.

ZwQi Liriche mistidhe di S. Gregorio di Nareg tlbertrug Ealdati
B. XXXYIII 144—148 aus dem Armenischen. Yon einer La Boseraie

d’Arm&nie betitelten Sammlung yon tlbersetzungen Tchobanians ent-

halt Tome premier yon Arakd des Sunik an einer Auswahl aus seinen

Yisionen fiber Himmel und H6lle, seinen mystisohen Liebesliedern und
seinem Schopfung und Sfindenfall behandelnden „Adambuch“ Pages

choisies: Traduction precedee June etude et suivie de notes (Paris 1918.

— YIII, 120 S.). Kaum Nennenswertes ist dem abgesehen von den

BGCABL. 328—341 Aus der Po^ie des Mystikers Symeon in kritischer

Ausgabe vorgelegten Proben aus der grieohischen Sprachwelt gegen-

fibor zustellen. S. G. Mercati hat (Grottaferrata 1915. — 23 S. =
Studi liturgici. Nr. VIII) Be nonnullis versibus dodecasyllabis S. Oer-

mani I. Constantinopolitani homiliae Eig xk elabBia xfjg &sot6xov in-

sertis gehandelt, die auch in einem grieohischen Ephram-Text wieder

anklingen. Markos Euqenikos von Ephesos und die Siebenschldferlegende

anlangend bringt Bees BNgJb. Ill 341 ein Epigramm des ersteren

zum Abdruck, das merkwfirdigerweise nur yon „drei“ TiatSe? redet.

Einer Dichterin, die am 19. Eebruar 1589 als Opfer des turkischen

Eanatismus ihren Wunden erlag, Der hi Philotea Benkelos aus Athen
Vulgarverse auf die Madonna hat Bees BXgJb. lY 101 ff. bekannt
gemacht. Etwas zahlreicher sind die zur byzantinischen Profanpoesie
namhaft zu machenden Arbeiten. Maas zeigt a. a. 0. Ill 48, dafi

die Erage, ob Ein byzantinischer Mimus hinter der dritten Abteilung
yon Psellos’ Schriftchen Tlva irepl Baijiovtov SolaCouoiv oi '^EXXifjve; stehe,
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nicht einmal aufgeworfen zu werden Terdiene, and hat sich ebenda 163

Zim Wortalmnt im lyzantinischen Pentameter besonders bei Paxdos

Silentiarios and Agathias geaafiert. Zu Oeorgios Pisides bat dort 12 ff.

Kurtz Textverbesserangen vorgescblagen. Pas Traumluch des Patri-

archen Nikephoros, eine wohl pseudepigraphe Versifikation etwa der

Mitte des 9. Jh.s hat Drexl BG-OABL. 94—118 einer masterhaften

kritischen Aasgabe gewiirdigt. S. G. Mercati tat BZ. XXIV 28 dar,

dafi iZ prologo della Catomyomachia di Teodoro prodrome e imitato da

Gregorio Na^iane^eno, PJpist IV (Migne PG. 37 col. 25 B). Note critiche

al „Contrasto fra Taranto e Otranto^ di Buggero d’ Otranto, die er

KStO. IX 38—47 beisteaert, beziehen sich auf eine griecliisch-sizilische

Dichtung, die dabei dem literarischen Kreis der „ altercationes“ ein-

geordnet wird. Zu einem Gedicht des Michael Akomincdos bringtBees

BXgJb. Ill 363 Yerhesserungen des gedrackten Textes nach der

hslichen Ubeiiieferung. S. G. Mercati macht BZ. XXIY 299 aaf-

merksam auf L’lresiona attica inserUa nel poemetto Oe&v(6 di Michele

Acominato. Phnendationsvorschldge zu den Gedichten des Manuel Philes

werden BNgJb. lY 51—76 Kurtz verdankt. Da Qiustiniano a Gio-

vanni VIII Palaeologio herabgedriickt and als auf den Tod der Kaiserin

Maria, Toohter des Kaisers Alexios yon Trapezunt, am 17. Dezember

1439 gehcnd erwiesen wird eine Elegie von 65 politischen Yersen durch

Mercati B. XXXI 87 ff. A manuscript of Georgios Chumnos and a

world chronicle in politischen Yersen, die an den jetzigen Kiimmern

Add. 40774 and 39618 neuerdings in das British Museum gelangten

und von denen die erstere die Gn.- and Ex.-Paraphrase des Ohumnos

bieten, warden BNgJb. lY 96—99 durch Marshall signalisiert. Text-

verbesserungen zu Pemgylov tov JlhaXov auf der Ei'zbisohof

J’oasaph Argyropulos vonfThessalonike werden BZ. XXIY 314 durch

Kurtz geboten. Unter dem Obertitel Ovidius Graecu^ viuxde Pdridm

Epistula a Thoma Trivissano in graecum conversa (Krakau 1921. —

^

48 S.) von Przychocki ediert, der einleitend ausfiihrlich tber di®

Person und die sonstigen schriftstellerischen Leistungen des KbersetzerS

und die Textgestalt seiner lateinischen Yorlage handelt. Zwei Prc^-

menti Danteschi in dialetto greco-salentino

,

die bisher in einer Ge-

legenheitspublikation vergraben waren, hat Gabrieli BNgJb, III

121—129 allgemein zaganglich gemacht. In die Sphere des mittd-

und neagriechischen Yolksliedes ftihren ebenda lY 341—^344 Zasam-

menstellungen vor Kyriakides Hefc rijg xvQxmyg AArdAiex.

Dem Digenis-Epos sind hier diQ lAxgirmal von Bogiat 2fides

BZ. XXIY 61—78 gewidmet. Eig to mege ryg ^AXcoaecog ryg HAgov

(1537) Sypwdeg macht Xanthoudides BNgJb. Ill 281 einen

Yorschlag zur Textbesserung. Eine Dedikation des Dichters der „8chdnen

8chdferin“ mochte Bees ebenda lY 92 auf einer Glocke des kretischen
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Dorfes Mirthios erkennen. Auf niclitgriecliischem Spracbgebiete ist

Yor allem. die nock nickt abgesclilossene umfassende Monograpliie zu

erwaknen, die sick M. XXI 28-37. 99—110. 182—191. 262—269.

446—454. 626-530. 626—629. 688—692. 778—790. 862—861; XXII
62—60. 115—126. 173—181. 298—305. 372—380. 449—467 durck

Okeikko 0.30 (Les Fo'etes arahes clirHims d&puis

VIslavn) gewidmet seken. Eine (n*^^ (Po6sie

populaire sur les anciens H^ves du college maronite de Home [1669])
kat sodann de Grkaziz ebenda XX 724—733 ans einer Hs. der

St. Josepks-UniYersitat in Beirut keransgegeben nnd mit erlanternden

Anpierkungen verseken. Mit dem Sckaffen eines nock lebenden Dickters

mackt y \ (Une garlepoetique de Mr.Ma'rouf ar-JRasdfi)

bekannt, deren Publikation XXI 428—433 wieder Okeikko verdankt

wird. tiber La Po^ie chez les Mhiopiens, speziell die Po^sie amliarique

und deren versckiedene Gattungen-orientiert BOO. XXII 306—327. 401

bis 425 eine zusammenfassende Skizze yon Okaine. Bei Conti Bossini,

Aethiopioa 21. 22
,
BStO. IX 462 ff. werden zwei afiikariscke Konigs-

lieder auf die atkiopiscken Herrscker Lebna Dengel und Galawdewos

in Original und Ubersetzung, sowie der Urtext eines Tigre-Volksliedes

des 18. Jks. bekannt gemackt. Meist kurze Qanti popolctri amarki kat

Oerulli BAL. 5. XXV 563 ediert und iibersetzt. Die armeniscke Po6sie

betreffend sind ziu yetzeicknen Aufsatze yon Akinian iiber

wlliinlriiirL.tuS^ lrqkfihpq.nLP'[tiJb (DaS LkhesUed deS

Ti/rith, eine altarmenische Elegie) HA. XXXVIII 1—19 und iUU

^n[uuipb^i (Minas aus Tokat) ebenda XXXV 25—4 (mit erganzenden

Bemerkungen ebenda 544), yon welcken der zweite das Leben des

Dickters (1510—1566) und seinen literariscken Nacklafi bekandelt, aus

dem Gedickte iiber „Herissa“ abgedruckt werlen. Drei weiteron Dick-

tern, deren Lebenszeit in die JJ. 1550—1610, 1558—1602 und 1573

bis 1680 fallt, sind entsprechende Arbeiten desselben Verfassers iiber

^uiqwp Iruj^liu^nuii^nu ^njuiuPlrgli (Lazar von Tolmi) a. a. 0. XXXV 573

bis 680, JJutlr^uiinu (i*nluiuP-irg[ (St^hanos am ToJcat) ebenda 146—179

und frpkff p^nfutup-kg^ (JaJcoh aus Tokat) ebenda 273—286. 374

bis 385 gewidmet. Von Eremian riiki’en solcke ker iiber ^mpulpu^tutj

y^in’-qUlrp (Die arwienischen Yolkssdnger in Persien) a. a. 0. XXXV 286

bis 292, iiber ^ui^uipJa>^tuf[ J’nnailcq.wlpub piubtu<^ltLunLP[LLp_ (Die arme-

nische Yolksdichtung in Tohaharmahal [Persien]) XXXVI 30—40. 132

bis 139. 255—269. 382—389. 452—460 und iiber den erst im J. 1923
yerstorbenen Pm-Jiubkiuh [pphc pi^tuumtrq& (Jokannes

Thowmanian als Dorfdichter) XXXVII 360—360. 433—445. Xeben
der letztgenannten ist nock eine allgemeiner gekaltene Studie iiber

gfi^uibHu P’nLi/uiiifrui'b (Johannes Thonmanian) ebenda 269—278 zu ver-

zeicknen. Eine Arbeit yon Hakpbian iiber IJpbruJtnui^utj puiinuumlrq&Up
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^hutpnu Ibpui nu bplfhpi^ (PetfUS DuHcm^ Sek/l Lei&U

und seine Wefke) XXXV 417—440. 611—543. 619—633; XXXVI
40—66. 168—182, an die sich. eine ErSrterung zwiscben Tscbobanian
nnd dem Verfasser XXXV 543 f. 637 f.; XXXVI 191 f. angeschlossen

bat, bringt eine Wtlrdigung des 1871 verstorbenen Dicbters, von dessen

Lyrik das „Arm.enien“-Bnch Robrbachs 125 f. zwei Proben in deutscber

Ubersetzung bracbte. VQn Quelques chansons de Djivani (geb. 1846,

1 1912 in Tiflis) wird eine Traduction durcb Tcbobanian REA. I

427—432 geboten. Yisramiani: The Story of the Lovee of Yis and
Ramin. A Romance of Ancient Persia wurde durcb War dr op Trans-

lated from the Georgian (London 1914. — XII, 409 S.).

VI. Die Denkmaler. — Ausgrabungen und Aufnahmen: Mitteilungen

von Lehmann-Hartleben ilber Archdologisch-Ppigraphisches aus Kon-

stantino^el und TJmgebung BXgJb. Ill 106—113 bezieben sicb auf das

Kloster Satyrion, die Reste einer Klosteranlage auf den seine Ebene
iiberragenden Hoben von Naaly Tscbiftlik und die Reste einer byzan-

tiniscben Klosterldrcbe am Ufer des Bosporus in Beylerbey. Les

constructions lysantines de la region deDknM/rias bat Giannopoulos
BOH. XLIV 181—209 bebandelt, die Ruines lymntines de Mara, entre

MaUyt et Bostandjik Mumboury EO. XIX 322 —330 bescbrieben und

mit dem Kloster des Satyros in Verbindung gebracbt, dessen Kircbe

873 erbaut wurde, nacbdem friibere Ausfubrungen desselben Verfassers

iiber Ruines lyzantines a. a. 0. 69—73 sicb Autour d’Odalar Djamissi

d Stamboul und die Identifikation des byzantiniscben basibkalen Sakral-

baues wobl des 6. Jbs. bewegt batten, aus dem die am 2. Jub 1919

durcb Brand zerstbrte Moscbee bervorging. An einen Aufsatz von

Latboud liber Le sanctmire de laYiPrge aux Ghalcqpratia, der ebenda

XXIII 36—60 eingebend diese byzantiniscbe Marienkircbe bistoriseb

und liturgiscb bebandelt und mii der Moscbee Zeinab Djami identi-

fiziert, sobliefit sicb 61 f. ein Referat von Pezaud iiber den Etat

actuel des ruines an. Von. Monuments funbraires de Consiamtinofle

erfabrt BOH. XLIV 363—393 L’hypog^e de Mari-Keuy, eine alt-

cbristbcbe untermdiscbe Begrabnisanlage von kreuzformigem Gj-rundcifir

durcb Macridy Bey und Ebersolt eine emgebende Vorfubrung.

Eine zusammenfassende Vorfubrung in glanzendster Ausstattung er-

iahren. Les Monuments chretiens de Salonigue durcb Daebl, LeTont-
neau und Salatin (Paris 1918. — 261 S. 68 Taf.) '0 vuoq roi)

JrjfirjxQLOV QaadccXovixyg wurde durcb Sotirion (Atben 1920. — 48 S.)

einer von ausgezeiobnetem lUustrationsmaterial begleiteten; Auiaabme

unterzogen, die das naob der Brandkatastropbey0nl9l7:nocb Erbailtene

und das, wie Triimmer bisber unbekannter Eresken und Mosaiken dnrcb

dieselbe erst zu Tag (4eforderte vorfiibrt. The Church of our Lady of

the Hundred Gates (Panagia Helmtont&gylos) auf Paros ist G-egenstand
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einer musterbaften Aufnalime von Jewel und Hasluck (London 1920,

— XII, 78 S. 16 Taf.), die fiber die Arohitektur binans sicb aucb auf

die Inscbriften der Ku^cbe erstreckt. Durch Giannopoulos in die

Porscbung eingefiibrt wnrde BNgJb. IV 93 ff. samt seiner Restaurations-

inscbrift vom J. 1286/7 '0 kv TQuXlaTrj (naqa KmzvQcav) Bv^avtm-

xbg vabg xcel to kv ct'uT^ ^{iXivov ScvccyXvcpov tov ^Ayiov Tmqyiov.

Dcmaskus, die antike Stadt betrifft von den WissenscJiaftl Yeroffent-

lichungen d. deutsch-Uirkischen Denkmalschutg-Kommandos das von
- "Watzinger nnd "Wnlzinger bearbeitete Reft 4 (Berlin-Leipzig

1921. — yill, 112 S. 3 Taf.). An Obristlicbexn kommen bier 77—97

Die Johanneskirche, die als Bracbtmonument des siegreicben Christen-

tums im bedigen Raume des Jupiter Damascenus sicb erbob, uni ibrer-

seits in der Folgezeit zur groben Moscbee nmgewandelt zu werden,

nnd 97—101 Andere hyzantinische Kirchen zu ibrem Recbt, von denen

sicb kiimmerlicbe Reste erbalten baben oder docb der Standort be-

kannt blieb. Nicbt minder seben sicb die Jobannes-Basilika und ibre

Gescbicbte in einer Arbeit von Dussand Tiber Le Teinple de Jupiter

Damesckiien et ses transformations aux Rogues chretienne et musuhiane

Syr. II. 219—250 beriicksicbtigt.

(Les andennes defenses de Beyrouth) ibren Yerlauf, ibren Cbarakter

und ibre Gescbiobt^ verfolgt Du Mesnil du Buisson M. XX 751

bis 766. Nocb ungleicb eingebender baben ibn Les andennes defenses

de Beyrouth aber Syr. 11. 235—257. 317—327 bescbaftigt, wobei ein

vorbildlicb griindlicber Text durcb eine ebenso reicbe als pracbtvolle

Illustration belebt wird, Durcb Orfali wurden Capharnaum et ses

rmines d’aprbs les fouilles accomplies d Tell-Houm par la Oustodie

frandscaine de Terre Sainte (1905—1921) (Paris 1922. — YIII, 121 S,

12 Taf.) vorgefubrt. IJber Ani, la ville armenienne en mines, wurde
d’aprbs les fouilles de 1892—1893 et de 1904—1917 durcb Marr
REA. I 396—dlO ein wertvoUer zusammenfassender Bericbt erstattet.

IJber
‘l,.

IJuMn-ft il^uiLuiiF (Die Ausgrahuiigen in Van
durch Prof Marr) bat HA. XXXVIII 442—453 Adjernian Eask
bericbtet. In Junkers Bericht uber die Grahungen der Akademie der

Wissenschaften in Wien auf den Friedhbfen von El-Kuhaniych-Sud.

Winter 1910—1911 (Wien 1918. — 227 S. 55 Taf. == Denkscbr. AWW.
LXII 3. 210—219 liegen Mitteilungen aucb liber zum Teil cbristlicbe,

zum Teil mobammedaniscbe G-raber aus nacbcbristlicber Zeit vor. In
einer Eortsetzung bat dieser Bericht (Wien 1922. — 67 S. 7 Taf. =
Denkscbr. AWW, LXYI 1) Das Kloster am Isislerg zum Gegenstand,
wobei die mustei'bafte Yorlage der Ergebnisse, zu denen die Aufdeckung
der um 600 entstandenen Anlage fiibrte, zu wertvollen Untersucbungen
fiber den frfibcbristlicben 'Kircbenbau Agyptens und das Wesen und
die Bedeutung der koptiscben Kunst ausgebaut wird. Patricolo



Literaturbericht. 303

liat CPlorenz 1922. — 62 S. 57 Taf.) La chiesa di santa Barbara al

veccMo Cairo vorgefiibrt unci untei'sucbt, indem er iliren dem 11. Jb.

entstammenden Kern von Erweiterungen und Yeranderungen des 12.

und friihestens 14. Jhs. unterscheidet, eine ausgezeiclinete Arbeit, zu

der Morinet de Yillard einen Anliang uber die jetzt im koptischen

Museum in Kairo befindlichen teils figiirliclien, teils ornamentalen

Eeliefs einer alten Tiire dieser Kircbe beisteuerte. I)as British Museum
liefi (London 1922. — XYI, 376 S. 7 Taf.) A guide to the Fourth, Fifth

and Sixth Egyptian Booms and the Coptic Boom erscbeinen, eine

Publikation, die urn des letzteren willen bier zu verzeicbnen ist. Ein
bervorragendes Denkmal der frankiscben Periode EAbbaye cisterdenne

de Belmont en Syrie bat Syr. IV 1—22 durcb Enlart eine muster-

giiltige Aufnabme erfabren, die durcb eine Skizze ibrer G-escbicbte

eingeleitet wird. — Arcbaologie und KunstgescWclite: Yon Kaufmanns
Handbuch der christlichen Archdologie erscbien eine Dritte vermehrte

und verbesserte Auflage (Paderborn 1922. — XYIII, 684 S.), die den

immer entscbiedeneren Ubergang des Yerfassers in- das Lager der-

jenigen bekundet, fiir welcbe in der Entwicklung der altcbristlicben

Kunst der Orient die entscbeidende Stelle einnimmt. Die christliche

Kunst des Ostens grundsatzlicb jenseits der Grenze des bellenistisch-

romiscben Mittelmeerkunstgebietes, tatsachlicb aber docb unter starkster

Beiziebung der Denkinaler des letzteren sucbt eine glilnzend illustrierte

Arbeit von Gliick (Berlin 1923. — XII, 67 S. 132 Taf.) weiteren

Kreisen nabe zu bringen. Dans V Orient byzantin bewegt sicb eine

Sammlung von 14 Aufsatzen und Yortrbgen Diebls (Paris 1917. —
VII, 329 8.) vorwiegend iiber eine Eeibe kunstgescbicbtlicber Gegen-

stande. Die Orient-oder-Bom-Frage in der fruhchristUchen Kunst be-

bandelt ZNtW. XXII 233—256 Ein Buchblick und Ausblkk von

Weigand, der in seiner gewobnten zuriickhaltenden Wedse einer

tiberscbatzung des Orientalismus gegenuber diesen als gleicbberecbtigte

dritte Komponente neben Hellenismus und Eomanismus fUr das "Werden

der friihcbristlicben Kunst nicbt gelten lassen will. Eine sorgfaltige

Untersucbung, durcb die er Bulled’ Zbornik. — Strena Bulicana

(A gram 1923/4. — XL, 735 8.) 77—106 Die Stellung Dalmaiims in

dei” romischen Beichskunst zu prazisieren sicb bemiiht, erkennt, wie

im Diokletianspalast das 8cbafFen kleinasiatiscber Kiinstler auf west-

romisebem Boden, in dem 8alona-Sarkopbag des Guten Hirten ein

AYerk vielleicbt atbeniseber Bildbauer. — Architektur: AYeigand bat

ZDPY. XLYI 193—220 Nochmals die konstantinische Oeburtskirche

in Bethlehem und die EleonaUrche in Jerusalem bebandelt, wobei er

den konstantiniseben TJrsprung aucb des trikoneben Teiles der ersteren

und beziiglicb der letzteren eine von derjenigen Vincents abweicbende

Fassung des Grund- und Aufrisses zu erbarten sucbt, wabrend von
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Themeles NS. XYIII 'jET iv Baailm) dtu fiiaov rmv cclmoav

verfolgt wird. IJwnograpJiische Heisenbergs (Mlinclien 1922. —
166 S. == SbBAW. 1921. 4. MhanAlung) bebandeln u. a. die Dar-

stellung der Kircben Jerusalems auf dem Lateran-Sarkopbag Nr. 174

und sucben aus derselben eine Bestiitigung seiner nacbgerade allgemein

abgelebnten Bekonstruktion der konstantiniscben Bauten am HI. G-rabe

zu gewinnen. Autour des deux architectes du PartMnon et de Sainte

Sophie bewegen sicb EO. XXII 69—66 Ansfllbrungen von Eabre,

die bauptsacblicb der Baugescbicbte des konstantinopolitanisclien Mo-
numents zugute kommen. Orfalis Qaphwrnamn et ses mines bietet

103—109 die Bescbreibung eines oktogonalen Baues, der — wobl

ricbtig — auf ein cbristlicbes Baptisterium gedeutet wird, Un type

de baptisUre by^antin des fruben 6. Jbs., der BB. XXXI 583—689

durcb Yin cent vorgefiibrt wird, tritt aus den Buinen der Landstadt

Ostrakene an der syriscb-agyptiscben Grenze entgegen. Unter der

dortigen griecbiscben Nikolaoskircbe liegt Tine crypte hymntine d Beit

JDjala die a. a. 0. XXXII 261— 279 durcb Abel bescbrieben wird,

obne dab ibre bistoriscbe, bezw. legendariscbe Bedeutung sicb klar-

stellen Hebe. Butlers Ancient Architecture in Syria (— Fublications

qf the Princeton University Archaeological Bocpedition to Syria in

$904^5) ist durcb die beiden in glanzender Barbietung bScbst wert-

volles Material bringenden Lieferungen Div. II Sect B. P(wt 6 fiber

Djebel Simian (Leiden 1920. — S. 261—356. Taf. XXIII/XXYI) und
Sect. A Pa/rt 7 iihex The Ledjd (Leiden 1921. — S. 403—473.
Taf. XIX) voUstandig geworden. Uarchitecture armenienne aux VP
et YIP bebandelt Diebl BEA. I 221—231, wobei er gegen

Strzygowski ffir eine bodenstandige Entwicklung im 6. und 6. Jb.,

analog derjenigen in Kleinasien und Syrien, eintritt, die mit jenen

Stromungen zusammen zur Bildung der byzantiniscben Kunst bei-

getragen batte,. vom 7. Jb. an aber bestimmenden byzantiniscben Ein-
flub auf Ai'menien annimmt. Macler wfirdigt Syr. I 252—263 unter

Yeroffentlicbung einiger wundervoUer Aquarelle des Armeniers Eetvadjan
L’architecture armenienne dans ses rapports avec Vart syrien, der er

eine grundlegende Bedeutung fur die Entwicklung der ersteren bei-

mibt. La question byzantine et les coupoles du P^rigord bescbaftigen

EO. XYII 298—310 Eabre, obne dab er sicb zu der klaren Aner-
kennung einer Abbangigkeit der franzosiscben Bauten von ostHcben

Traditionen durcbzuringen vermocbte. — Malerei: Bees befabt sicb

BNgJb. lY 107—128 mit den Dwrstellungen altheidnischer Denker und
Autoren in der Kirchenmalerei der Griechen, wobei einleitend das

Eortleben altbeidniscber Elemente im rebgiosen Bewubtsein des cbrist-

licben Griecbentums fiberbaupt erortert wird. A Coptic Wall-Painting

from Wadi Sarga, mit Darstellungen der bll. Kosmas und Damianos,
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Leontios, Euprepios, Anthimos und der drei Jiinglmge im Eeuerofen,

das abgelost mid ins British Museum verhracht wurde, wird von

Dalton JEA. Ill 36 ff, heschriehen. Anf dem G-ehiete der Buch-

malerei stellt ein reich illustriertes Werk von NeuB iiher Die katala-

nische Dibelillvstration wn die Wende des ersten Jahrtausends und die

altspanische Buchmalerei (Bonn-Leipzig 1922. — 156 S. 64 Taf.) eine

Erscheinung von ungewohnlicher Bedeutung dar, auf die vom Stand-

punkte christlich-orientalischer Eorschung aus noch ausfuhrlicher ein-

zugehen sein wird. Yon den Hss. mit denen sicli REA. I 129—138

eine Notice de deux Utravangiles mmenims enlumUies, de la collection

.

N Romanoff (Tijiis) von Macler beschaftigt, ist die eine im 15, oder

16. Jh. entstanden und nur mit Evangelistenbildern geschmiickt,

wahrend die vom J. 1700 datierte zweite mit dem xiblichen Zykins

ganzseitiger Vorsatzbilder, Evangelistenbildern und Eandillustration

sich stark mit dem armeniscben Miniaturen-Evangeliar von Bologna

beriihrt. 8uW 'JtvixrjcoQmv ddV acrostico di Oiuliam Anicia

handelnd, verteidigt und erklart S. G. Mercati RStO. YIII 426—431

den hberlieferten Text der fiir die Datierung des Wiener Dioskurides

entscheidenden Beischrift seines Widmimgsbildes. — Plastik und arcM-

tektouisches Zierglied: Mit der Chfonologie der altchristlichen Sarkoffhage

hat sich Wilpert RQs. XXX 29--37 beschaftigt, nicht ohne mit einer

bei ihm nicht anders zu erwartenden Scharfe gegen die Zuriickfiihrung

einzelner im Abendland auftretender Stiicke auf orientalischeWerkstatten

SteUung zu nehmen. Millet hat BOH. XLIY 210— 218. Remarques

sur les sculptures lymiiines de la region de Demetrias gemacht. Aus den

Environs de ChaMdoine veroffentlichte Emereau EO. XXIII 35 eine

von einem byzantinisohen Kirchenbau herriihrende Plaque de marbre

sculptee. Audi die Mitteilungen Dehmann-Hartlebens thei ArcM-

ologisch-Dpigraffhisches ausKonstantindpel und Uingebwng machenBXgJb.

Ill 114—119 Eimelne Architektiwstucke bekannt. A sculptwred stone

jrom Mesopotamia, naherhin vOn Majafarikin, den Dalton Proceedings

of the Society of Antiquares X.KXll 65—63 vorfiihrt, riihrt von einer

Ikonostasis oder Eensterfiillung des 9./13. Jhs. her und zeigt u. A.

einen Doppeladler. Urn eine Reliefdarstellung des bekannten Golgatha-

prachtkreuzes mit Estrangelo-Beischriffc spatestens des 13. Jhs, handelt

es sich bei den Mitteilungen Burkitts Tiber A new Nestorian Monument

in China JTSt. XX 269 und Cberkhos hber (jjhoXJ' y I

A decouverte recente d!une ancienne Croix chrMienne dans

une pagode chinoise) M. XX 929— 938 bezw. bei einer Wiirdigung, die

das neue Monument als Ein Nestorianerfund in der Ndhe von Peking

auch durch Aufhauser Zdtschr. f. Missionswissenschaft XIY 196 f.

erfuhr. Wegen der beriihmten Stele von Sian-fu unternahm E. Holm

1907/8 eine Expedition, deren Schicksal er in My Nestorian Adventure

Oriens Christianus. Neue Serie XIL 20
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in China (New York-London 1923 — 335 S.) kesclireibt; das Denk-

mal selbst, 7on dem er eine genaue NacbbilduBg in Stein (jctzt im
Lateran-Museum) anfertigen liefi, bebandelte er bereits 1909 in The
Nestorian Monument (Chicago 42 8.) und 1916: A Japanese Author on

the Chinese Nestorian Monument {The Open Court 686-— 694). La
sculpture provengale en Palestine behandelt Eabre EO. XXI 45— 51

ausgehend -von einer eigenartigen Tribune im Innern der Aqsa-

Moschee und deren Eeziehungen zum Portale yon Saint Grilles dans

le Gard, Las christliche Kapitell zwischen Antike und Spdtgotik bat

. Ginhart (Wien 1923. — 160 S. 12 Taf.) in seiner Entwicklung im

Geiste Strzygowskis verfolgt. Notes d!archeologie von de Jerphanion
B. XXXYIII 112—131 haben speziell Le chapiteau theodosien an
der Hand einer 45 Nrn. umfassenden Statistik des gesamten Materials

sorgfaltig behandelt. — iCunstgewerbe : In der Serie .der Kataloge des

JRdm.-Germ.-Gentralmusewns zeichnet als Ni*. 9 ein solcher der Metall-

arbeiten der christlichen Kultur in der Spatantike und im fruhen
Mittelalter von Volbach (Mainz 1921. — 96 S. 8 Taf,) sich durch er-

frischende Entschiedenheit in der Bewertung der Bedeutung der ein-

zelnen ostlichen Kultur- und Kunstzentren aus, ist aber im einzelneu

nicht frei von bedauerlichen Eliichtigkeiten. Weiterhin hat Yolbach
AA. XXXY 94 £ zusammenfassend iiber Spatantike syrische Silber-

wbeiten und ausfiihrlicher und mit gHnzender Illustrierung Diehl Syr.

II 81—96 Tiber Li&eole artistique d’Antioche et les triors Jargenterie

syrienne gehandelt, wobei letzterer fiir den grofien Bankenkeich mit

Christus als Entstehungszeit den Anfang des 4. Jhs. offen halten will.

Yon ersterem wurden unter Ansatz jenes Stiickes in die Mitte des

4. Jhs. ZBK. XXII 110—113 speziell Der SilberschaU von AnUochia-
behandelt und BPKs. XLIII 80—84 Zioei fruhchristliche Oold-

.medaillons publiziert, von denen eines die Thomasszene, das andere die

Danielszene in orientalischer Eassung bietet. Bilder Christi, der Gottes-

mutter, des TiLufers und der drei Kirchenlehrer Basileios, Chrysostomos
und Gregorios bietet Das UduchergefdJ aus der Kirche des hi. Stephanos

auf der LnselNis im Egerdirsee, das Siche MhKw.YII 343ff. (Taf. 74ff.)

bekannt macht, wobei er die eigentiimlich gotisierenden Ziige der

spatmittelalterlichen kappadokischen Silberarbeit in kaum vollig iiber-

zeugender Weise auf Yorbilder seldschukischer Baukunst zuriickfiihren

mochte, Zu den am Rhein, in Trier und in Vermund gefundenen
altchristlichen JBronzereliefs auf Metallbeschlagen von Holzkilstchen
verweist Becker BNgJb. lY 84—92 auf Beziehungen zur mithrai-
schen Kunst und auf die Notwendigkeit einer Klarung der Bedeutung,

'

welche die romischen Grenzlegionen und deren Bekrutierungsbezirke
fiir die altchristlich-romische Provinzialkunst gehabt haben diirften.

Eine Croix byeantine de Madaba aus dem Besitze der Ecole Biblique
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in Jerusalem wurde durcli Abel RB. XXXIII 109—111 publiziert.

An Monuments 6gyptiens divers wurden durcb Weibl RTPhEA,. XXX
100 f. bemalte Terrakotten der koptischen Epocbe bekannt gemacbt
nnd besproclien. Wenigstens einzelne Keramikbrucbstiicke auch clirist-

licber Herknnft baben Les fouilles d’Al-Foustat geliefert, iiber die spe-

ziell unter dem Gesicbtspunkte der keramiscben Ausbeute Ali Bagbat
Bey Syr. IV 59—66 bericbtet. Ta j^pioxtavixct /spapoupy^^paxa too

dppsvixou llaxpLapj^Etou xwv 'lepoaoXtiptov bat Nomikou (Alexandreia

1922. — 97 S.) vorgefilbrt. Uber das laut Inscbriften im J. 1719 in

Kutajab angefertigte und teilweise fiir die G-rabeskircbe bestimmt ge-

wesene Material hat auf Grund dieser Publikation aucb eine Aufierung

Ebersolts liber Les faiences chretiennes du Fatriarcat armenien de

Jerusalem PEA. II 315 ff. gebandelt. Teilweise wie dieses bringt figiir-

licbe Darstellungen das entspreebende umfanglicb besebeidenere, das

Macler a. a. 0. 1 433—436 unter dem Titel HArmenie au Muste cera-

mique de Shores bekannt gemacbt bat. Von einem grofien Catalogue

of Textiles from burying-grounds in Egypt (Victoria and Alh&)'t

Museum, Departement of Textiles) von Kendrick, dessen erster Band
der grieebiseb-romiseben Antike gewidmet ist, betrifft Vol. II (London

1921. — VII, 108 S. 32 Taf.) die Period of transition and of Christian

emblems, Vol. Ill (London 1922. — VII, 107 S. 32 Taf.) die Coptic Period,

deren Sebopfungen sebr deutlicb starken sasanidiseben Einbub erkennen

lassen. Altkoptische Bildwirkereien in Purpur und verwandte Funds aus

den Funden bei ScMch "Abude in Oherdgypten, die Kaufmann in der

Festschrift Seb. Merkle m seinem 60. Geburtstage geioidmet von Sohill&rn

u. Freunden (Biisseldorf 1922) 162—169 vorfixln't, geboren dem
3.— 6. Jb. an. Per N&bukadneza/r des Berlin&r Danieletoffes ist BXgJb.

Ill 102 Gegenstand einer erganzenden Bemerkung von Stnblfautb.

Les tapis armhniens bat ein A. S. PEA. 1 121—128 besproeben. Eine

Mittedung von Cbeneau iiber Uanden crillon de BethMem f&brt PB.
XXXII 602—607 in Wort und Bild die vermutlicb nacb 1452 ver-

grabenen und nunmehr zufaUig wieder aufgefundenen mittelalterbcben

Glocken der Geburtskircbe vor. — Ikonographiei Heidnisclies in alt-

christlich&r Kunst und Symbolik bat allgemein Pothes BGOABL,
421—433 verfolgt. EArt chretien. Son developpement iconographigue

des origines d nos jours bebandelt eine reicb illustrierte Gesarntdar--

stellung von Brebier (Paris 1918. — 466 S.). In fortgesetztem An-

scblub an diese sind Ausfiibrungen de Jerpbanions iiber Le dive-

loppement iconographique de Vart chretien B. XXXIV 42—66 besonders

der gereebten Wiirdigung der byzantinisclien Kunst gewidmet, wabrend

er MUB. VIII Ease. 5 (= S. 331-383. Taf. 1-3) wobl abwagend

Le 'rdle de la Syne et de TAsie Minmre dans la formation de Vlcono-

graphie chrhtienne verfolgt. Ein vorkonstantinischer Bildtyp des Myro-
20*
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^hofenganges wird von Baumstark RQs. XXXI 1—20 auf G-rund

erneuter Xaclipriifung und Siclitiing des gesamten fiir das Sujet vor-

liegenden altcliristliclien, friilimittelalterlicben und spateren orientali-

schen Denkmalermaterials liinter der Miniatur der syrisclien Hs.

Paris 33 des 6. Jhs. vermutet. Das Gleichnis von den hlugen und

torichten Jungfrauen betrifft Eine literarisch-ikonographische 8tudie zur

altcliristlichen Zeit von Heyne (Leipzig 1922. — 112 S.), die in ihrem

ersten Teil die patristische Literatur und Hymnendichtung des Ostens

sorgfaltig verwerfcet, von Monumenten desselben aber nur die Miniatur

des Rossanensis und das Presko von el-Bagauat zu beriibren bat. Die

dabei versucbte Zuruckfiibrung der Siebenzabl der Jungfrauen im

letzteren gab Bei^ker Veranlassung die Frage, ob Gnostische Einflilsse

in den HAPQENOI-Darstellungen von El-Bagawdt anzunehmen seien,

ZNtW. XXII 140—144 erneut zu priifen, wobei er vielmelir zu einein

negativen Ergebnis gelangt. In Latbouds Arbeit iiber Le sanctuaire

de la Vierge aux Chalcopratia ist ein Absobnitt EO. XXIII 65 ft

aucb der Iconograjphie de VHagiosoritissa Chalcopratienne gewidmet,

deren in betender Haltung balb von der Seite gesebener Madonnen-

typ zuerst in Ayio? ATjfjLYjTpto? von Saloniki im Mosaik wiedergegeben

wird. Ertragreicb fiir den ikonograpbiscben Typ der Reiterbeiligen,

von denen Sisinnios naber bebandelt wird, ist eine Arbeit von Perdrizet

iiber NegoUum perambulans in tenebris (Strafiburg 1922. •— 32 S.), die

wertvolle Mudes de d^monologie grico-orientale bietet. — Epigraphik:

Enter unbedingter Voraussetzung ihres cbristlicben Obarakters wird

durob Eid M. XX 134—143 wieder einmal lAJLoI (La

fameuse Inscription dJAbercius) besprocben. Die Inscliriften auf fruh-

cliristlichen Tonlampen unter besonderer Beriicksichtigung der Inschrift

„Das Liclit Christi scheint allen^^ bat BNgJb. IV 296—300 Bauer
zusammengestellt und klassifiziert. Den Abscblufi aucb des von

Prentice bearbeiteten, an cbristlicbem Material so eidragreicben

epigrapbiscben Teiles der Publications of the Princeton University

Archaeological Expeditions to Syria in 1904—1905 and 1909 bringen

die beiden Lieferungen Division III Sect. A Part. 7 und Sect. B
Part 6 (Leiden 1921. 1922). Von einem ungemein dankenswerten

Becueil des Inseiiptions grecques chretiennes lAsie mineure publie sous

les auspices de VAcademic des Inscriptions et Belles-lettres par Gr^gpire
liegt an dem den Inscbriften der Diozese Asia gewidmete Fasci-

cule I (Paris 1922. — III, 127 S.) eine Musterleistung vor. Aus-

scbliefilicb cbristlicb sind aucb Die neuen Inschriften aus der Palaestina

Tertia die Alt ZDPV. XLVI 61—64 nacb den Publikationen von

Abel und Blair-Burkitt zusammengestellt und besprocben bat. Ronze-

valle und Monterde bieten M. XXI 38—46 als

(Description de quelques antiquites syriennes) Mitteilungen u, a. aucb
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iiber einige christlicbe Inschriften. Zwei solche eroifnen ferner die

Reihe der Syr. II 207— 220. 280—294 von Monterde publizierten

Inscriptions grecgues et latines du Musee Adana. Eine Justinianiscbe

Ban- und eine cliristliche Kelterinschrift finden sicb nnter den von
ibm MDB. VIII Ease, 31 (— S. 75—110) vereinigten Inscriptions grec-

ques et latines de Syrie. Tine inscription grecque d^Edesse, die von Nan
ROC. XXI 217 f. zum Abdruck gebraebt nnd besprochen wird, ist La
lettre de N. S. J.-C. d Ahgar in dem zuerst durcb Oppenbeim und Hiller

V. Gaertringen bekannt gemaebten Text. About a Christian Inscription

of Iconium etwa der Zeit 350/60, die besondere Beaebtung durcb

den Gebraucb der Bezeiebnung XetxoupYo? fur den Diakon verdient,

• ist Ramsay BNgJb. IV 344 f. zu vergleicben. Dafi Keine Kirche

KoTaa(o[v(bv = Korva^av] auf einer Grabsebrift von Ikonium be-

zeugt werde, weist Bees ebenda III 119 nacb. Maas besebaftigt

sicb dort 80 mit der Erage, ob Ein Bomanos-Zitat auf einer kappa-

dokischen Insclirift vorliege, und den daraus sicb ergebenden Scbliissen

fur die IJberlieferungsgescbicbte des Hymnoden. Bemerkungen von

S. G. Mercati Culleiscrmoni di Santa Sofia B. XXXVIII 200—218

zielen darauf ab, die vielfacb feblerbafte Wiedergabe derselben durcb

Salzenberg und Eossati mit. Hilfe der Zitate byzantiniseber Sebrift-

steller zu korrigieren. Um nur literariscb iiberlieferte insebriften

bandelt es sicb teilweise bei seinen inbaltreicben Note d’Epigrafia

Uzantina B. XXXVI 192—205; XXXVII 136—162; XXXVIII 219

bis 222; XXXIX 66—76. Von den durcb Macridy Bey undEbersolt
bekannt gemaebten Monuments fun^raires de Constantinople hietet La
sthle de Top-haw^ BOH. XLIV 346—362 eine ebenso umfangreicbe als

interessante Grabinsebrift eines Amaebis. Ein aus den Environs de

Chalce doine von Emereau EO. XXIII 35 f., publiziertes Epitaphe du

moine Barlaem stammt naberbin aus den Ruinen einer Kircbe am Siid-

abbang des Kaicb-Dagb. Als ArcMologisch-Epigraphisches aus Kon-

stantinopel undUmgelung wird durcb Lebmann-Hartleben BXgJb.
Ill 113 aucb Eine Paldologeninschrift vom J. 1438/9 publiziert, die in

einer Bemerkung Zu den Mauern von KonstanUnopel ebenda 3601 eine

Einordnung in einen weiteren Kreis von Mauerbauinsebriften des vor-

letzten byzantiniseben Raisers erfabrt. Vier Stales copies du Fayoum
und deren Insebriften bat Munier ASAE. XXIII 53— 58, aus J^gypte

chrMienne fdnf weitere koptisebe Stolen Lef6bvre ebenda XXI 2381

bekannt gemaebt. Un graffitto copte lEsneh, das Ag. IV 132—135

durcb Munier besproeben wui'de, ist eine Malerinscbriffc vom J. 962.

Les inscriptions arminiennes d’Ani, de Baguair et de MarmacMn bat

Basmadjan ROC. XX 337—362 mit zunaebst 15 Xrn. aus Ani und

der Zeit zwiseben 622 und 1036 zu publizieren begonnen. IJm ein

armenisebes Epitaph erst aus dem J. 1611 bandelt es sicb bei Setb
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^ni.q^jh'gL.nj jii (Z)ciS GrTCll) doS JSldVtiTOS

aus Djulfa in Agra [IndienJ) HA. XXXVI 486—493. Die Publi-

kation einer athiopischen Inschrift Yom J. 1563 aus dem jjWeifien

Kloster“ bildet RStO. IX 461 die Nr. 30 der Aethiopica Conti

Rossinis. — Numismatik und Sigiliographie: Les monnaws mHi&vales des

rois de Petite Armhiie sind REA. 13—8 G-egenstand eines kurzen

tiberblicks von Sclilumberger. Ein Bv^ccvriaxov fiohj^do^ovXlov

ix JlxvroricFGfjq wurde BNgJb. Ill 176 durcb Griannopoules, Byzan-

tinische Bldsiegel des Zollamtes von Asia-Karia-Lykia aus dem 7. Jli.,

eines Riscbofs Georgios von Pergamon aus demselben oder dem 8. Jli.,

eines Johannes Gabalas etwa aus der Zeit zwisclien 850 und 1050,

einer Theodora Komnena rund aus derjenigen zwischen 1050 und 1150,

eines Theodores Phrangopolos aus dem 12, oder beginnenden 13. Jhs.

und des Patriarchen Athanasios von Konstantinopel (1289—1293.

1303—1311) wurden durch Regeling BZ. XXIV 96—107 bekannt

gemacht. Die Bleisiegel des Arethas von Kaisareia und des Nikolaos

Mesarites von Ephesos hat Bees BNgJb. Ill 161 f. erkannt. Auch
die das konstantinopolitanische "Wettrennenwesen beleuchtenden Aus-

fiihrungen Gardthausens Tiber Siypodron und Velum in Kon-

stantinopel cbcnda 342—350 gehen von byzantinischen Bleisiegeln aus.

VII. Grosch.i.clite der Studien. — La coimaissance du grec chez

saint Augustin vird EO. XXI 387—393 dui’ch Salaville erbrtert.

Animadversiones in Boherti Valentini dissertationem de s&ptem sermonum

Ephrem versions quadcm antiqua von 8. G. Mercati B. XXXVI
177—191 erweisen, dafi lateinisohe Ubersetzungen von echten oder

angeblichen Schriften des Syrers aus dem Griechischen, wie sie Rom
1480 bezv?", 1482/94 und Brixen 1490 im Druck erschienen schon in

Hiss, des 8. und 9. Jh.s vorhanden waren. Um das Hereinragen des

Orients in eine anglo-normannische ritterliche Dichtung des Mittel-

alters handelt es sich bei Darl^ungen von Huet Tiber L’Armenie

dans certaines versions de Bovon de Eantox REA. I 55—62. Der
Pisaner Leo Tuscus, mit dem Haskins BZ. XXIV 42 f. sich beschaftigt,

lebte unter Manuel Komnenos in Konstantinopel und betatigte sich

als Ubersetzer der Ohrysostomosliturgie und des ’OvsipoxpiTuov des

Ahmed. Eine Reihe kleinerer Aneddoti greci della Binascenza, vpelche

die Beziehungen italienischer Kreise zum Griechentum des Ostens

beleuchten, hat Pescati B. XXX 373—383 ans Licht gezogen. Mer-
cati hat ebenda XXXVII 88—119 auf Grund der in Vat. Lat. 6966

erhaltonen Bescheinigungen Scritti ecclesiastici greci copiati da Giovanni

Fahi nella Vaticana nachgewiesen. Uber Exzerpte aiis Theodoretos,

Prokopios, aus hagiographischen Texten und aus Tztzes von der Hand
Polizianos, die cod. Monac. Cod. 807 vorliegen, handeln BZ. XXIV
14— 17 Note Bizantine von Pesente. Auf das ftir die Anfange der
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atliiopj^hen Studien so bedeutsame romische Kloster S. Stefano dei

Mor^/lieziebt sicli KStO. IX 460f. die Nr. 19 der Aethiopien Conti
.Rpginis. I caratteri ardhi della ,,Tipografia Savariana“

,

die spiiter

17. bis ins 19. Jli. den Stolz der „K6niglicben“ bezw. „Staats-
" druckerei“ in Paris bildeten, gehen, wie ebenda X 37—47 Vaccari
zeigt, auf die Psalterbs. Vat. Arab. 584 als Vorlago zurtick. Aus-

fiilirungen von Dnpont -Perrier iiber Les Jeunes de langues ou

„Armeniens“ d Louis-le-Grand REA. II 189—232; III 9—46 beleucbten

die auf die Bediirfnisse der Orientpolitik zuriickgelienden Anfange

der orientalischen Studien in Prankreicb. Priibere in Pera gemaclite

Yersucbe zur Ausbildung eines spracbkundigen Personals fur jene

Politik wurden seit 1700 durcb das genannte Jesuitenkolleg abgelost,

in das zunachst allgemein als „Armenier“ bezeicbnete Orientalen, seit

1761 aber aucb Pranzosen Aufnabme fanden. Xacbdem 1762—1797

die Arbeit der Jesuiten in demselben von der Pariser Universitat

ubernommen worden war, begann dessen Scbule schon bis 1826 sicb

wieder zu beben, um seitber modern ausgestaltet zu werden und 1873

in der Ecole des langues orientates aufzugeben. Eine fesselnde Studie

von Bak bandelt BNgJb. IV 301—327 iiber K Geibel und das neu-

griecMsche Yolkslied. Auf JDeuoc tableaux a sujets armeniens de Jean-

Baptiste Van Mour bat Sakissian REA. 1 423—426 bingewiesen.

Eine Rcibo von nekrologiscben Xacbrufen und Lebensskizzen ist liervor-

ragenden Personlicbkeiten des cbiistlicb-orientalisoben Studiengebietes

gewidmet, welcbe die Kriegs- und Nacbkriegszeit abrief. So wnrde

als Tin moine savant et pieux von Eraereau EO. XVIII 29If. fe

B. B. Joseph Germer-Durand (184o—1917) gefeiert, der am 27. Sep-

tember 1917 sein arbeiisreicbes D-elebrtenleben bescblofi. In memoriam

Nicolai Marini liegt B. XXXIX, III—XXX, mit einem Ver-

zeicbnis seiner literariscben Arbeiten begleitet, ein anonj-mes Ebren-

blatt fur den bis zur Wtirde des Kardinalats emporgestiegeOsen Be-

griinder jenef Zeitscbrift vor, die mit ibm ins Q-rab zu sinken bestimnit

war. Der fiibrende engliscbe Amenist Frederick Cornwallis Conyheare

bat HA. XXXVIII 193—214 durcb Vardanian ein verdientes litera-

. risches Denkmal erbalten. Dem Leben und NacblaB zweier selbst der

, armeniscben Nation angeborender Porscber sind die Aufsatze uber

\,npuijp I,. (NeUndre N. de Byzance) von Akinian und iiber

^lugnufAlidb (Broj'. Bv. B. Abelian) von

Demiridjan HA. XXV 85—96 bezw. XXXVl 182-190 geweibt

Deux savants grecs, Constantinos Bathos und Athanasios Papadopoulos

Kerameus, saben sicb durcb Xantbopoulos ’EO. XVII 3.45—348

kiii'zere Notes biographigues gewidmet. Als Tin byzantiniste russe tue

par les bolcheviks wurde von Salaville ebenda XXI 62£ Theo-

dore Ouspensky (1845—1920) gewbrdigt.
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orientaliste Jesuite am^ricain (le P. W. Drum) hat

M. XX 464—470 durch Grhoreyieb, Tin juriste bymntinologue:

Henry Monni&r EO. XX 261—254 wieder durch Salaville eine

'Wtirdigung seiner Lebensarbeit gefunden. Eine Mebrzalil von Yer-

offentlicbnngen betrifft die oft so Wertvolles an scbwer zuganglicber

SteUe bergende periodiscbe Literatur in armenisober Spracbe. Hierber

gehoren ein anonymes: l^tujhpkJ' (VolT-

standiges Vermchnis der armenischen Zeitschriften der Mechitheristen-

UUiothek in Wien) HA. XXXYI 61-64. 319f. 413-416. 508-512.

604—608. 669—672; XXXVII 90—96. 189—192. 285-288. 380—384.

565—668; XXXVIII 93—96, ein ^nugudj^ J-iujMLtu^mqiiw^iuh

fPuiq[jp%/rpnL. (Chronologisches Verseichnis der armenischen Zeitungen)

von R. K. ebeuda XXXVIII 380—384. 479 f. und die Mitteilungen

von A. Kb. iiber luyUp^'b Inp p^hpP-hp (Neuerschienene Zeitungen)

XXXVI 309—315 nnd von Eremian iiber ‘bn^ ^nLquylt

(Die Zdtschrift „Nachrichten von Heu-Julfa^) XXXV 598—603.

Bericbte iiber literariscbe Xenerscbeinungen auf engeren G-ebieten sind

.

ein Bulletin de theologie orientate von Janin EO. XXI 67—84, eine

BiUiogra^hie slaw von Strannik ebenda XXII 78—87 und die

speziell an Arbeiten S. Gr. Mercatis anscbliefienden Melanges de philologie

byzantine von Eiaoreau XX 296—300. Umfassend haben fiir Chri-

stian Egijpt JEA. I 47— 73; II 24—28; 11150—54; IV 47-57 be-

ziiglicb der JJ. 1911—1914 G-aselee und beziiglicb der JJ. 1915f.

Crum iiber die literariscbe Produktion bericbtet. Den byzantinistiscbon

JBericbten der BZ. nnd B]NrgJb...iat eine bespnders reicbe Bihliographie

fiir das armeibscbe Studiengebiet REA. I 183—216. 463—486; II 349

bis, 369 'Znr Seite getreten, neben der Kogians JJ'minb^mqlttnui^iub

^bqfrlini.ld-liddhfrp (BMiographische Mitteilungen) fiir die JJ. 1921 bis

1923 HA. XXXVI 56—61. 316—318; XXXVII 80—88; 279—285;
374—378; XXX'VIII 184—190 zu nennen bleiben. Auf die Orienta-

lische Liturgie seit dem 4. Jahrhundert beziebt sicb ein Literatur-

bericlit von Baiimstark JbLw. I 155—161; II 163—170; III 223

bis 228.
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